
Editorial zum Zeitgeist

Wir haben die Ehre der Vaterlandslosigkeit
zu wahren! Es wird notig sein, meine

Erkléirung zu unterstreichen; zu sagen, daB

es dumm, niedrig, feig, borniert, infam ist,
die Ehre der Vaterlandslosigkeit anzutasten;

dafl alles GroBe, Edle, Gewaltige, daB alles

Anbetungswiirdige nur groB, edel, gewaltig,

anbetungswiirdig ist, wenn es vaterlandslos
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«
. Autoritiiten sind das Bleigewicht jeder Ent-

wicklung. Wer fiir den Fortschritt ist, hat

mitzuwirken, daB ihre Stellung erschiittert

wird. Feigheit, Tréigheit und Imum, diese

drei bilden die Throne aller verwitterten

Autoritéiten. Wir, die wir aufriiumen wollen

mit dem alten Wust von Vorurteilen, die wir

die Gléiubigkeit als Abergl'eiubigkeit, die

Ehrfurcht als Furcht entlarven wollen, wir

haben die Pflicht, die Gotzen von gestem
von ihren Sesseln zu reiBen.

Autoritfiten ringsum. Bis zur Miitze des

Unteroffiziers, ja, bis unter die Réder der

Hofkalesclhe dehnt sich der Autoritfitsdusel

des Bfirgers.
Autorit‘ziten. Das Wort allein geniigt dem

braven Philister, um and'zichtig aufzuhorchen.

Seine Vemunft, sein gesunder Menschen-

verstand ist ausgeschaltet, wenn dieses W011

an sein 0hr klingt. Autoritéiten. In tausenden

Gestalten marschieren sie auf. Als Thron

und Altar. Als Staat und Familie. Als Alter.

Als Titel. Als Tradition. Als.Presse. Der

gute Bfirger wird sich nie zu der Frage
hinreiBen lassen: Warum sollen mir das

Autorit'aiten sein? Er fragt nur: Wer ist Auto-

ritéit? Das eine Warum wiirde die Autori-
1

titen ins Wanken bringen. Es wiirde zum

'

Forschen, zum Priifen ffihren. das eine

Wamm wird nicht gefragt. Wir wollen die

Zeitgenossen rfitteln, wollen die Denkappa-
rate revolutionieren, bis das Wamm ersteht.

Ohne Pathos: Wir haben die Ehre der

Vaterlandslosigkeit zu wahren.

Franz Pfemfert
(24.4.1912)
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Kunstgebilde:
Industrieeuropa

- Vom Mythos
“freier Konkurrenz”

Binnenmarkt—Serie, Teil 1

von Wolfgang Haug

“Die okonomische Verein-

heitlichung Europas wird

Gewinner und Verlierer auf-

weisen. Wir k6nnen jetzt
schon vorhersagen, wer die

Verlierer sein werden.”

(Chaban-Delmas, frz. Ex-Pre-

mier, heute: Mitglied des Ak—

tionskomitees fiir Europa)

Ein Prophet ist Chaban—Delmas wegen die-

ser Aussage nicht, denn schon drei Jahre vor

dem magischen Datum 1992 gibt es in den

12 Mitgliedsstaaten ca. 14 Millionen Men-

schen, die unter dem Existenzminimum leben

miissen. Doch nicht ihnen gilt die Sorge der

Wirtschaft wie es die StzraBburger Rede

Franz Schosers (Hauptgeschaftsfiihrer des

Deutschen Industrie- und Handelstags -

DIlHT) belegt:
“In dieser Phase der Konsensbildung wird

jeder Mitgliedstaat seine eigenen Vorstel-

lungen einbringen und auch fiir sie werben.

Wir von der deutschen Seite haben ebenfalls

solche Essentials. Darunter steht an ersterStelle

die Geldwertstabilital. (...) In der Bundesre-

publik wird das Prinzip der Geldmengen-
steuerung verfolgt, wobei die Notenbank ein

jéihrlich im voraus festgelegtes Geldmengen-
Ziel anstrebt. (...)" (4.7.88)

Ganz im neoliberalen Geist verlangt er einen

freien Wettbewerb, den Abbau von Subven-

tionen, ein Ende allen Protektionismus und

eine Unabhangigkeit der Zentralbanken.

Vom europiiischen MarkterwarteterWachs-

tum undl lnnovationen, falls den “Kraften

des Marktes” freie Hand gelassen werde.

‘L'aistige’ Pflichten wie den Umweltschutz

hebt er als Aufgabe hervor und macht zu—

gleich deutlich, daB und wie sie unterlaufen

werden konnen:

“Wenn wir Deutschen im Interesse einer ge-

sunden und lebenswerten Umwelt - vor allem

auch im Blick auf die kommenden Generatio-

nen - die Umweltschutzanforderungen hoch

ansetzen, istdas fiir uns ein Stiick notwendiger
Politik. Das kann aber nicht heiBen, daB die

strengen deutschen Anforderungen unter-

schiedslos fiir die gesamte EG gelten miiB-

ten.”

Gerade bei einem der Problembereiche also,
in denen sinnvoll nur im intemationalen

MaBstab gehandelt werden kann, wird jede
Hintenfir offengelassen und nur dafiir ge—

sorgt, wie weiterhin kapitalabschopfend und

- als unumgangliches Beiprodukt - die

Umwelt vergiftend, innerhalb der EG pro-

duziert werden kann. Ganz nach dem Motto:

wenn das Kapital nun schon 35 Jahre darauf

hinarbeitet, die eigene Intemationalisierung
durch die Schaffung eines fibemationalen
Binnenmarkts auszuweiden, dann lam es

sich nicht von “Begleitumstanden” die

scliwarzen Zahlen versauen.

“Oetker bereitet sich auf den

Binnenmarkt vor”

(Wirtschaftsteil v. 8.9.1988)

[Oetker-Konzem: Schiffahrt, Nahrungsmit-
tel, Brauereien (Berliner Kind], Binding,
DUB), Hotels, Versicherungen, Banken;
ja’hrlicher Umsatz ca. 5 Milliarden DM]

Oetker mag als Beispiel dienen fiir die

Planung aller europaischen Konzeme, die

momentan ihr Kapital “aufstocken” um 1992

handlungsfaihig zu sein: in Geschiiftsbe-

reiehen, wo man starke Marktanteile (Oet-
ker: Backwaren) besitzt, sollen diese fiber

das Er’offnen “auslandischer” (binnenmarkt-
licher!) Filialen abgesichert werden; dort

wo man auf hohe Konkurrenz stolst, wird

abgeklopft, wer mit wem kooperiert/aus-
tauscht und den Markt nach Teillandern
aufteilt! Ein wahrlich interessantes “Spiel
der freien Krafte des Marktes” wird vor

unseren Augen inszeniert werden: Kartell-

absprachen, Industriekooperationen, Mono-

polbildungen, Kapitalbeteiligungen, Fusio-

nen, Firmenaufkfaufe werden europaweit
fortsetzen, was heute “national” bereits im

Gange ist, um 1992 “binnenmarktbezogen”
konkurrenzbereit zu sein.

DaB Konzentration und Konkurrenz sich
noch nie arbeiterlnnenfreundlich niederge-
schlagen haben, wissen wir und so konnen
wir heute schon feststellen, daB die “Ver-
lierer” diesselben sein sollen wie immer. In
der Diskussion um den “Verfall der Arbeit"

(vgl. u.a. SF-Sondemummer ARBEIT)
wurde u.a. festgehalten, daB die Massen-

Arbeitspléitze in der Produktion mit geringer
Wertschopfung (Beispiel etwa: Textilindu-

strie, Stahlindustrie) drastisch reduziert

werden, wohingegen die sehr viel weni-

geren Arbeitsplatze mit hoher Wert-

schopfung gefordert werden und zunehmen

(Beispiel: Atomindustrie). Dieser ProzeB

wird sich durch den Binnenmarkt fiir die

BRD, die Niederlande, Danemark etc. be—

schleunigen, weil z.B. der lndustriestandort

BRD fiir Unternehmen “mit geringerer
Wertschopfung” in dem Moment zu teuer

erscheint, wo es im selben Binnenmarkt

einen lndustriestandort Portugal gibt, der

billigere Arbeitskréifte, weniger Soziallei—

stungen etc., also groBere Profite verspricht.
Lothar Spath (CDU):

“Wir werden eine groBe Zahl von Arbeits—

platzen mit gerinererWertschopfung verlieren.
weil einfache Produkte viel kostengfinstiger
zum Beispiel in Siideuropa hergestellt werden

konnen." (Rede vor der Aachener und Miln-

chner Beteiligungsaktiengesellschaft, Stuttgart
Februar 1989)

Luft- und Raumfahrtindustrie

Nicht zu diesem “minderen” Produktions-

statten, dalfiir aber automatisierter, gehért
zweifellos die “Luft- und Raumfahrtin—

dustrie”, deren Hauptbeschéiftigung und

Hauptprofit allerdings im Bereich der Riis-

tung liegt. ln diesem Bereich fand sich in der

BRD seit langem wenig “Konkurrenz”. 77%

der Beschéiftigten (insgesamt 87.000) waren

auf 10 Untemehmenkonzentrien. Die grdB-
ten davon, namlich MBB, MTU, Dornier

und AEG werden jetzt noch vor 1992 vom

Daimler-Konzern zur “Deutschen Aero-

space” zusammengeschlossen. Das Umsatz—

volumen dieses “nationalen” Zusammen-

schlusses wird nach den British Aerospace
in Europa den zweiten Platzeinnehmen. Das

Ziel dieser Politilk istjedoch, den USA einen

Teil ihres 80%-Weltmarktanteils in diesem

Sektor streitig zu machen und dies verlangt



nach 1992 einen weiteren “européiischen”

Konzentrationsprozefi.
Trotz allen politischen Abriistungsini-

tiativen der UdSSR befindet sich die EG

bereits heute auf dem Kurs, das “Riistungs-

gleichgewicht” (hier mal die Herrschafts-

Sprache angewandt) entscheidend durchein-

ander zu bringen, in dem sie zu den USA

rfistungswirtschaftlich in Konkurrenz tritt.

Politische Schfitzenhilfe fiir diese Vorhaben

erhalten die .Konzeme von den 13 euro-

p'aischen VerteidigungsministemderNATO.
Objekt der Begierde sind dabei momentan

vor allem sogenannte “Drohnen”, jene un—

bemannten Flugobjekte, von den im Mfirz

eines auf einer bundesdeutschen Autolbahn

niederging.
Was also wirklich geschieht und ge-

schelhen wird, ist ein neuer Konzentrations-

prozeB des Kapitals. Die groBen euro-

p'a'ischen Konzeme werden sich ‘Liber eigene

Stiirke, fiber Absprachen, fiber gemeinsame
Beteiligungsfirmendervielf‘altigenkleineren
Konkurrenz zunehmend entledigen und vor

allem mit Untemehmen in den USA um den

Weltmarkt streiten. Auf der Strecke bleiben

Werden neben vielen lbfiuerlichen Betrieben

auch viele kleinere und mittelstfindische

Finnen. Auch die Zahl der Genossenschaf—

ten ist stark rfickléiufig (1987: 6027 Raif—

feisen-Genossenschaften. 1988: 5855,

wovon nur noch 3600 am Markt beteiligt

sind) und der Genossenschaftsverband be—

fiirchtet groBere Einbrfiche nach 1992.

Die Politik mit dem “Standortnach—

teil”

Von den Milliardengewinnen der GroBkon-

zeme wissen wir, doch darfiber spricht man

nicht, wenn es um die Standortnachteile der

deutschen Industrie geht, die 1988 immer—

hin der Welt 1. Exporteur war und somit

ohne Zweifel gut an allen verdient. Ge—

sprochen wird umso mehr von den Arbeits—~

kosten des Industriestandoits BRD. Um nun

diesen européiischen “‘Spitzensatz” an Sozial-

leistungen und Umweltschutzausgaben

auszugleichen (in Déinemark und den Nie-

derlanden wird fibrigens genau gleich argu-

mentiert), verlangt die deutsche Industrie

zweierlei:

Einmal den 3

“Abbau der — bei uns auch nach der Steuerent—

Iastung von 1990 noch zu hohen — Unter-

nehmenssteuem”

und zweitens .

“Nach 1992 mijssen die Arbeitszeiten in der

Bundesrepublik deshalb linger und nicht

kflrzer werden. Das gilt fiir die Wochen- und

fur die Lebensarbeitszeit. Wir ko'nnen uns in

Zukunft auch die bisherigen Zuwachsraten bel

den sozialen Leistumgen nlcht mehr leisten, ja

es ist sogar zu bezweifeln, ob das erreichte

Niveau zu halten ist.” (Hans Peter Stihl, Frasi—

dent des Deutschen Industrie- und Handels—

tages (DIHT), Rede beim Symposium EG—

Binnenmarkt, 7.12.88 in Stuttgart)

Verkiirzt gesagt: wenn die Steuerent-

lastungen fur die Industrie mit dem Argu-

ment “zu hohe Sozialleistungen” durch sind,

werden die Sozialleistungen gekiirzt, immer

mit dem Verweis auf die gewachsene Kon—

kurrenz (mit der man sich langst abge-

sprochen hat) oder die moglichen auslén-

dischen Standorte etc.
'

Photo: Herby Sachs

Zwischenerwartung

GrtiBere Arbeitslosenzahlen, Berufsauf-

gaben (Bauern, Konkurse), verschiirfter

Leistungsdruck und groBere Verwertung der

Ware Arbeitskraft, stdrkere Monopol i sierung

der angebotenen Arbelt, stiefmiitterlich

behandelter Umweltschutz, vermehrte

Rilstungsproduktion — das sind auf einen

kurzen Nenner gebracht einige der Resul-

tate, die wir konkret vom Binnenmarkt zu

erwarten haben und die es vielf‘ailtig 'zu

bekfimpfen gilt. Dabei handelt es sich hier

noch keinesfalls um eine Gesamtschau son-

dem nur um ganz willkiirlich herausgegrif—
fene Beispiele.

300 “Harmonisierungsbeschliisse”
stehen noch an bis 1992 und nahezu alle

betreffen wirtschaftliche Belange, verdndem

jedoch auch unseren Alltag. Deutlich wird,
fur wen dieses Gelbilde ins Leben gerufen
‘wird und klar wird auch, daB Politik dabei

keine Rolle spielt. Oder anders ausgedrfickt:
Politik ist nnr dazu da, die Rahmenbe-

dingungen zu schaffen und abzusichem. D.h.

daB eine “sozialistlsche” Regierung wie in

Spanien, Italien, Griechenland und Frank-

reich genau diesselben vorbereitenden

MaBnahmen, “Harmonisierungen” und

Gesetze verabschieden wird, wie eine “li-

berale” Regierung in den Niederlanden oder

“konservative” Regierungen in GroBbritan-
nien oder der BRD. Zu den wenigen nicht-

wirtschaftliclnen Punkten zfihlt deshalb die
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Innere Sicherheit

Wer die Grenzkontrollen abschaffen will

und dennoch nicht an Liberalisierung denkt,

muB seine Vorstellung von Sicherheit allen

anderen aufzwingen. DaB dabei Sltaaten im

allgemeinen wenig Widerstand gegen die

eigene Perfektionierung entwickeln, selbst

wenn diese aus Deutschland kommt, muB

niemand mehr wundem. Am 9. Dezember

1988 traf sich das Trevi-Komitee ffir innere

Sicherheit Europas auf Rhodos. Ursprfing-
lich fur intemationalen Drogenhandel und

die Mafia zustandig, beriet es diesmal fiber

die “Harmonisierung” der Einreisebestim-

mungen und Aufenthaltsgenehmigung fiir

Angehorige von Nicht-Mitgliedsl'aindem und

Flfichtlinge; bzw, fiber einheitliche Gesetze

gegen illegale Auslander.

Auslander stéren die Berechenbarkeit

der Bevolkerung und angesichts der mas-

siven Eingriffe und Veriinderungen rechnen

auch die Strategen der EG mit Storungen:
“Die Krise muB nicht durch die Halsstarrig-
keit einer der Mitgliedsstaaten entstehen,
sondem sie kann auch durch soziale Unruhe

an der Basis zustandekommen.” (Chaban-

Delmas, in: Volkskrant 19.11.88)

Noch bevor sich also der Widerstand tat—

sachlich formiert, werden die ersten Gegen-
maBnahmen getroffen. Im Gefolge des

Freundschaftsvertrages zwischen der BRD

und Frankreich 1984 wurde auch das soge-
nannte Schengen-Abkommen getroffen, in

dem MaBnahmen gegen internationale

Kriminalitfit, Terrorismus etc. vereinheit-

licht werden und das 1990 EG-weit Richt-

linie fiir die Gesetzgebung und Rechts-

sprechung werden soll. Fiir diese Arbeit

wird u.a. ein europaweites Informations-

system (SIS) eingerichtet, in dem die Daten

samtlicher Flfichtlinge, Ausléinder und poli-
tischer Storpotentiale erfaBt sein sollen.

Soll alles 1990 funktionieren, heiBt das

nichts anderes, als daB bereits jetzt die euro-

péiische Regierungs-Politik darauf ausge-

richtet wird, neue Gesetze vorzubereiten,
die z.B. die deutschen Antiterrorismusge-
setze,§ 129a etc. zum Vorbild nehmen. Wie

weitliiufig die Begriffe “kriminell” oder

“terroristisclie Vereinigung” hierzulande

ausgelegt werden, hang: mehr vom ge-
wiinschten Zweck als von “objektiven”
Kriterien ab, so daB ‘Liber die “Harmoni-

sierung” der staatlichen Willkijr in allen

Mitgliedsstaaten Tiir und Tor geoffnet wird.

In den Niederlanden wurde z.B. ein neuer

Paragraph § 140 (129a—ahnlich) verab-
'

schiedet und eine ganze Anzahl Kommis-

sionen (Moons-, van Veen-...) eingerichtet,
deren Ziel es ist, vorbereitende Handlungen
fijr eventuelle Taten strafrechtlich belangen
zu konnen. lnteressant in diesem Zusam-

menhang ist der neuste bayrische VorstoB,
nach derPolizeibeamte den Ermessensspiel-
raum erhalten jede/n l4 Tage lang im Knast

“verschwinden” zu lassenl!

Die innere Sicherheit riistet auf, - trotz-

dem wird das Ende von Grenzkontrollen

propagandistisch ausgeschlachtet werden;

allerdings erst, wenn auch der letzte rechte

Regierungspolitiker davon fiberzeugt sein

Unternehmen zum ,,Standort Bundesrepublik”
Ergebnisse einer lfo-Befragung von lndustrieunternehmen

,_ Pluspunkte
(Ubergewicht positiver Antwerten in %)

© Globua

wird, daB die “neuen” Mafinahmen die alt-

hergebrachten doppellt und dreifach ersetzen.

Unter diesen MaBnahmen soll auch, viel-
leicht mit etwas Verspatung, ein européi-
isches FBI das Licht (17) der Welt erblicken.
Erste Vorschlage kamen von (7)

deutscher Seite. Helmut Kohl hatte

gem “europol”, dem in allen Mitgliedsstaaten
Observationen moglich waren und das Straf—
akten problemlos hin— und herschieben
kénnte. Europol soll dann SIS benutzen

konnen, so daB Polizeiiiberwachungsdateien
wie z.B. die des BKA in Wiesbaden zu einer

europ‘aischen GroBraumfiberwachungsdatei
zusammenfliefien wijrden.

Erste MaBnahmen in dieser Richtung
finden wir in der gelegentlichen Aufstellung
intemationaler Polizeiteams; heute offent-

Tatséchliche

Preise

mom.

/
.., %%////

aSletung
WM

lichkeitswirksam (und deshalb kaum kri-

tisch betrachtet) gegen den Drogenhandel
eingesetzt, wird mit ihnen die offentliche

Resonanz und die praktische Zusammen-

arbeit gerrestet.
Die Integration des “Europ'ziers” 5011 also

fiber die Winschaft und in zweiter Instanz

fiber'Zwang, namlich fiber die Sicherheits—

gesetze und Polizeigewalt laufen. In spii-
teren Ausgabe des SF wollen wir naher auf

einlge der meist wirtschaftlichen Veriinde—

rungen (wie etwa die “Hannonisierung” der

Mehrwensteuer, Ladensterben, Energiepoli-
tik, Regionalpolitik etc.) und auf regionale
Untersclliede eingehen.

Dieses mal sei jedoch noch grundsiitz—
lich nach den Uberlebenschancen dieses

Industrieeuropas gefragt.



Wo bleibt die politische
Integration?

Steigender Nationalismus in fast allen EG-

Staaten mag auch ein erster Reflex auf die

Formierung der EG von oben sein. Auch

Wenn die EG-Strategen einen Zusammen-

hang momentan leugnen wiirden und ganz

auf der “Auslfinder”—Argumentation ver—

harren, trifft z.B. fijr die BRD-Bauem sicher—

Iich zu, daB jahrelang aufgestauter Unmut

fiber die EG-Agrarpolitik sich in dem

Moment endgiiltig fiir rechtsradikalere

Gruppen entscheidet, wo mit der sicherlich

fragwiirdigen Aussiedlerpolitik der CDU/

CSU/FDP eine weitere finanzielle Unge-

rechtigkeit von dieser Regierung ausgeht,
die Neid hervorruft.

Doch grundséitzlicher:
Europa ist weder geistig noch politisch

Zusammengewachsen, zumindest nicht das

EUropa der zwolf. Das Kopieren etwa deut-

scherInstitutionen durch LB. den spanischen
Staat ersetzt dabei auch nicht den notwen-

‘digen ProzeB, der in Politik und Kultur von

den Bevolkerungen naehvolllzogen werden

mfiBte. Sucht man genauer nach, so blieibt

auBer den Wirtschaftsverfleichtungen wirk-

lich nicht viel Tragfahiges fur ein Gebilde

nach dem Vorbild der USA. Zu sehr ist alles

den Bediinfnissen der Industrie angepafit.
Die Konstruiertheit wird offenbar, wenn wir

fragcn, ob denn z.B. die Schweizer Eidge—

nossenschaft mit einer Union der kanto—

nalen K'asereien begonnen hat Oder ob da

nicht doch eine ganz andere, néimiich poli—
lische Integrationsentwicklung stattgefunden

hatle, an deren Ende (E), n'amlich erst 184%,

die wirtschaftliche Integration in Form der

Abschaffung der Binnenzolle gestanden hat.

Dali das Europaparlament diese poli-
tische Integration nicht leisten kann, belegt

das Desinteresse selbst der offiziellen Me-

dien. Werhfitte zwischen den Europawahlen
denn je etwas fiber die Tatigkeit. die Ent—

scheidungen gehort? Welche Medien batten

36 fiber StraBburger Debatten und Entschliisse

berichtet? So dienen die Europawahlen

lediglich der Paneienfinanzierung und wir

sollten unsere Wahlbenachrichtigungskmten
zu deren Arger ungenutzt an die “Parteizen-

trale unserer Wahl” schicken. So bleibt tat—

siichlich als politisch einziges integratives
Moment der halbjéihrliche Phototermin der
Gipfeltreffen, der inhaltsleerer nicht sem

konnte.

Die Regierungen werden schon “Jubel-

Parser" an die Grenzen karrein miissen, wollen

sie iiber Freudenfeste der Bevolkerung be-

richten, wenn die innereuropéiischen Schlag-

biiume beseitigt werden. Wenn jedoch einer

def wenigen Vorteile keine positive Bewe-

gung in Gang setzen kann, werden die zahl~

reichen Nachteile die politische Integration
sicherlich erst recht verhindem. Schon die

alte wirtschaftliche Zollunion brauchte eine

gewisse geistig-politische Integration; steckt

die Wirtschaft ihre Ziele nun weiter und

weiter, ohne daB dem politisch etwas ent-

Spricht, versch'zirft sich die Diskrepanz, die

Entfremdnng, die Ohnmacht und beschleu-

nigt die politische Krise dler europ‘aischen
“Demokratien”, deren Herrschaftssystem

ganz wesentlich auf der Integrationsféihig-
keit der Mehrheit beruht. Nur darijber ge-

lingt es bislang eine radikale Minderheit

gewaltsam auszugrenzen und niederzu-

halten.

Week-end i932

Andert sich diese Integrationskraft undl

etwas anderes lfiBtdas Industrieeuropa nicht

erwarten, steuert dieses Herrscl‘naftssystem

in eine existentielle politische Krise. Und

allem Anschein nach hat es nicht vor, diese

politische Krise dadurch zu kaschieren, daB

es die Menschen wenigstens wirtschaftlich

reintegriert, in dem z.B. Vollbeschéiftigung,
Mindesteinkommen, Arbeitszeitverkiirzung

und Kaufkraftzuwachs garantiert werden.

Wenn der Kapitalismus momentan auf—

grund seiner wirtschaftlichen Krise nicht

auf die ausreichende politische Vorberei-

tung seiner benotigten gr'oBeren Mfirkte

warten kann, umd wenn er daraus nicht die

Konsequenz zieht, die Menschen - mehr als

ihm iieb is! — an den wirtschaftlichen Privi-

legien zu beteiligen, steuert er in eine ent—

scheidende politische Krise, die er nnr fiber

Gerd Arnlz

steigende Repression zu meistern versuchen
kann. DaB diese prognostizierte politische
Krise anfgrund der Konstellation eher nach

re‘chts ausschlagen wird, mag uns nicht

gerade in euphorische Aufbruchstimmung
versetzen

'
’

Aufhalten konnte die Linke eine solche

poIitisehe Rechtsentwicklung nur, wenn sie

entschiedener gegen das Industrieeuropzi
Front macht, ohne sich dabei auf den natio-
nalen Rahmen zuriickzuziehen und ohne als

_ notwendiges politisches Beiwerk von den

Strategen des Industrieeuropas vereinnahmt
zu werden. In den bevorstehenden Kéimpfen

gegen die Auswirkungen der wirtschafl-
llchen Harmonisierung und Rechtssprechung
werden geniigend Entfaltungsmoglichkeiten
tiir eine solche intemationalistische Politik
bestehen.

'



-Wie im Theater, eine gelbe, schwere Dreh—

tiir reguliert den Strom der ProzeBbesucher-

Innen, einzeln. Nach dem ruppigen Abtat-

schen - “Hfinde an die Wand, Beine breit” -

erhéilst Du endlich Deine Eintrittskatrte, gehst
an einem griin angereicherten Mannerklub

vorbei — hin zur Tribfine — ein Eisverkauf

findet diesmal nicht statt, obwohl sich die

drei Platzanweiser von der BAW in ihren

samtroten Roben und kalten Mienen gut
dazu eignen wiirden. In der Mitte die Pha—

lanx der befangenen Richter-Manner; - kann

es einen von ihnen geben, der es nicht ist?

Nfichtem, trocken sitzen sie da wie ihre

BGB’s, STGB’s, STPO’s und die 500-sei—

tige Anklageschrift. Wir sitzen hinter der

fedemden Plexisglasscheibe — dienstags und

donnerstags: hundert Leute.

Es ist ein politischer ProzeB, die burger-
liche Presse und deutsche Justiz wird alles

tun, um ihn seines politischen Inhalts zu

berauben.

Neben den 9 Mannem und Frauen, de-

nen staatlicherseits der seit dem 1.1.87 ver-

schéirfte § 129a vorgeworfen wird, sitzt hier'
auch die Bewegung gegen die Startbahn—.
West auf der Anklagebank, mit ilhrer Ge-

schichte, ihren Aktionen undl Unterschied-
lichkeiten. Ihre Zerschlagung soll rituell

inszeniert und vorgefiilirt werden.

Seit dem 2.11.87 sind die Linksradi-
kalen im Rhein-Main—Gebiet von Turbulen-
zen durcheinandergewirbelt worden. Die

Kombination von § 129a und Mordvorwurf
sollte einen Ausnahmezustand “normali—
sieren”. Die Zahl der Hausdurchsuchungen
wird auf fiber 100‘ geschéitzt, 23 Verfahren

wegen 129a, 50 wegen schweren Land-

friedensbruchs, zahlreiche StraBenkon-

trollen, U-Haft, Fahndung.
Die Konstruktion von “terroristischen

Vereinigungen” in politischen Prozessen ist

wohl so alt wie die Geschichte des Staates.

Der politische Zusammenhang einer sozia-
. len Bewegung selbst ist das Verbrechen.

Seit 1,976 besteht der §129a, hauptséichlich
gegen die RAF und die Bewegung 2. Juni

angewendet, ,

Die “Zerstorung wichtiger Arbeitsmit-
tel” (§305), “Gefaihrliche Eingriffe in Luft-

,Bahn- und Schiffsverkehr”(§3151)und die

“Storung offentlicherBetriebe”(§31 61) sind

seit Anfang 87 in den § 1293 “eingebaut”
worden. Sie sollen derpolitischen Justiz und

dem Repressionsapparat in den niichsten

Jahren dazu dienen, soziale Bewegungen,
die sich gegen die technologische Zersto-

rung des Lebens wehren, ins kriminalisierte

Abseits zu drfingen und sie so politikunf‘ahig
zu machen. Das massenhafte Ums'agen von

Strommasten Mitte der 80erJahre hatte einen

empfindlichen Nerv staatlicherEnergiepoli-
tik getroffen, ein Gmnd dafijr, den § 129a zu

erweitem. Der Glaube an Abschreckung in

den verkndcherten Himen der Politiker ist

wohl ein weiterer Grund fu'r die Verdopp-

lung des Strafrahmens auf 10 Jahre.

Der ProzeB in Frankfurt ist der erste

Versuch, den um den §3l6 erweiterten

"Gesinnungsparagraphen” anzuwenden.

Das Gefasel, gerade von grunen Poli-

tikerlnnen, von einem ‘Einstieg in den

Ausstieg aus der Atomenergie’ fand im

Umséigen von Strommasten eine ganz kon-
krete Alternative, die nach Meinung der
autonomen Gruppen im Rhein-Main-Ge—
biet auf “breite emotionale Zustimmung”
stieB. Dieser “Ausstieg” war kein Lamento
sondem mogliche Praxis. Die politischen
Moglichkeiten, die Moglichkeiten einer
inhaltlichen Begrfindung, d.h. die Sabotage
gegen Nukleartechnik und -p01itik zu erkla';

ren, sowie an antizentralistischen, anti-
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technologischen Konzeptionen zu arbeiten.
wurde kaum genutzt. So blieb die Entwick-

lung einer konzeptionellen Widerstandspef-
spektive aus, die sich nicht nur auf einen

Aspekt der Technologie bezieht (AKW’SL
sondern auch andere Technologien einbc—

zieht (Gentechnologie, Automation). WiC

léifit sich die thematische Differenz - hier die

Kritik an der Gentechnologie, da Kritik C16r

Nukleartechnologie fiberwinden um in cine

gemeinsame Widerstandsperspektive ZU

mfinden, die sich nicht in einer Arbeitstei-

lung verschiedenerlnteressen verliert?

Die verschiedenen und oftmals kontrii—

ren Positionen machten die politische Stiir—

ke der Anti-Startbahn-Bewegung aus und

erzeugten ihre Diffusitiit und Unberechen—



barkeit. Die Differenzen wurden kaum in-
haltlich offenbart, zeigten sich aber deuthch

in der Praxis des Widerstands. Die Ge-
Schichte der Startbahnbewegung ist - opti-

mistisch gesehen —, eine Geschichte tier
Widerstandskontinuitéit, aber auch eme

Geschichte von Zfisuren: die Rfiumung des

Hfittendorfs am 2.11.81, die Gewaltfrage,
der “Nacktensonntag” vom 7.1 1.81 be! dem

die Bauplatzbesetzung durch ein “Gentle—
men-Agreement” von BI—Spitzen und P011-

zei verhindert wurde. Die Emtichterung vom

14.11.81 in Wiesbaden, der Endpunkt der

“V01ksbegehrenkampagne”, die zwar aueh
“breite emotionale Zustimmung” gegen

die

Startbahn ausdrfickte, aber keine polltlsche

Konsequenzen an der Startbahnmauer hatte

- eher Enttfiuschung gegeniiber einer Derno—
kratie. Die Besetzung von Baulos II blieb
ein Versuch, 20.000 Menschen konnten Sie

nicht durchsetzen.

Die militanten Startbahngegnerlnnen
machten weiter Sonntagsspaziergénge mlt

Hunderten von Leuten, fiber Jahre! Per—

manentes Nagen an der Mauer, Kleingmp-

-
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pen sehotteten sieh in Diskussion und Ak-

tion ab. 1984, wurde die Startbahn einge—
weiht und von vielen Bewegten sicher auch

verabschiedet, die letzte Massenaktion mit

15.000 Leuten blieb bei der Konfrontation

mit der Staatsmacht stecken.

Die Zersplitterung ging weiter und die

Diskussionen im Rahmen der Libert'éIen

Tage in Frankfurt 1986 drijckten das Unbe-

hagen autonomer und anarchistischer Grup-

pen aus (vg1. SF-23, 25), die Politikfeihigkeit
stand auf dem Spiel, Die selbstkritische
Diskussion um Mi1itanz, Neubestimmung
autonomer Po1itik, Skepsis gegen “Fighter-
Mentalitét” und Mackerverhalten, wurde

zwar artikuliert, mit Interesse verfolgt, ent-

faltete sich aber nicht in der Breite der

Bewegung.
Den plastischsten Ausdruck fand die

leergelaufene Diskussion dam in der Folge
des 2.11.87 - nach der ErschieBung der 2

Polizisten war das Debakel der Bewegung
deutlich. Distanziemngen, Leute sagten

gegeniiber LKA und BAW aus, belasteten

sich und andere, wurden gesucht, festge-
nommen, eingespem. Eine breit gefiihrte
Auseinandersetzung um Verrat brachte die

-

verschiitteten Differenzen an den Tag. Dazu

die breit angelegte Repressionswelle.
Aus dem samtroten Anne] der BAW

wurde der “neue” 129a-Trumpf herausge-

zogen, aus den Computem des hessischen

LKA, der “AG Strom” die Infos und Namen.

Unter dem Druck der Ereignisse vom 2.1 1.,

der massiven Repression im Rhein-Main-

Gebiet, begann eine riesige Reflexionsarbeit.

Die Essenz der Diskussionen aus den letzten

Jahren miindete in einer Plattform von am >-

nomen Gruppen aus dem Rhein—Main-Ge—

biet zum “2.1 1.-ProzeB”. Beabsichtigt wird,
ein gemeinsames Seibstverstéindnis zu for-

mulieren, in dem sich auch die Angeklagten
wiederfinden kennen. Eine Einheit soll sie

nicht herstellen, da diese real nicht existiert.

Sie soll die Erfahrungen, Diskussionen und

Konsequenzen verschiedener autonomer

Gruppen zusammenbringen. Die Di skussion

um diese Plattform (abgedruckt im Rhein-

Main-Info Nr.4, in der taz, in der ATOM),
um diesen BrozeB wird die Startbahnbewe-

gung und die militanten Gruppen im Rhein—

Main-Gebiet und anderswo weiterhin inten—

siv beschéiftigen; — es geht hi'er darum, in

eine solidarische Auseinandersetzung zu

treten, an der sich mfiglichst viele Gruppen
mit verschiedenen politischen Ansichten und

Einstellungen beteiligen. Eine Auseinander-

setzung, in der die Unterschiede nicht ver-

wischt werden — zwischen autonomen und

anarchistischen Gmppen — steht noch an!

Zumal laut BI-Info Nr.21 es Anzeichen dafijr

gibt, die daffir sprechen, “daB Plane fijr den

Bau einer neuen Piste am Frankfurter Flug-

hafen existieren.” Die Suche nach gemein—
samen Ansatzpunkten angesichts massiver

Veranderungen der Herrschenden im Rhein-

Main-Gebiet und in anderen Regionen er-

fordem eine gemeinsame, aber nicht ein-

heitliche Widerstandsperspektive.
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Wenn diese Ausgabe des SF erscheint, ist
das Urteil gegen Ingrid Strobl - offiziell -

noch nicht gesprochen, der Startbahn-Pro-
zeB in den Anfiingen, das Gerichtsverfahren
gegen Uli Winterhalter* noch nicht erdffnet,
sitzen die ersten wegen Aussageverweige-
rung in Beugehaft und sind eventuell Tote

AnlaB zum Handeln?

Dank einer massiven Unterstfitzungsarbeit
ist es der Solidarit'zitsbewegung mit Ingrid
Strobl gelungen, fiber Insiderkreise hinaus,

eine breite 6ffentliche Diskussion in Gang
zu setzen. Eine Diskussion, die ijber Ingrids

perséjnliche Situation hinausgeht:
Das Interesse an “anschlagsrelevanten The-

men” erffihrt eine ungeahnte Hochkonjunk-
tur und auch die Debatte um den § 129a des

Strafgesetzbuches ist neu entflammt. lDie

Frage stellt sich: warum?

Es hat in der jfingsten Vergangenheit
einige haarstréubende§ 129a Verfahren und

Uneile gegeben, im Prinzip die Regal, die

nicht anna'hemd diese Aufmerksamkeit er-

fahren haben, und sie hatten es wahrIich

nétig gehabt. Das Verfahren beispielsweise

des Hungerstreiks zu beklagen.

gegen vier Duisburger, das Anfang des Jahres
semen traurigen Abschlufi mit langjahrigen
Haftstrafen fand, blieb weitgehend unbe-

nierkt. Nurin derlinksradikalen Presse wurde
nicht ganz der Mantel des Schweigens da-

riibergehijllt. Die Konstruktion der BAW

(Bundesanwaltschaft), die zur Vemneilung
der Vier ffihrte, war ebenso abemeuerlich
und abstrus, wie sich das im Prozess gegen
Ingrid Strobl zeigt.

Es ist nicht erst seit gestem offensicht—
lich, daB der§ 129a

- ein politisches Instrument des

Staates gegenjegliche theoretische
sowre praktische Kritik an den

herrschenden Verhfiltnissen ist
- sein unbestimmter Wortlaut es

B‘nruhe!

von Jutta Hackland

erméglicht, politische Aktivitéiten

hemmungslos zu durchleuchten.

véllig Iosgelijst und unabhéingig
von konkreten Tatvorwtirfen

— eine langandauernde
Untersuchungshaft, die meist Iso—

Iationshaft bedeutet, legalisiert.
ohne aufein Verfahren zu driingen

- einen sehr umfassenden Verurtei-

lungskatalog beinhaltet. der von

passiver Mitgliedschaft in einer

terroristischen Vereinigung, fiber

Werbung und Unterstiitzung, biS

hin zurGriIndung derselben. reicht
- die Verurteilung ohne individuel-

len Tamachweis léingst zum Stan—

dard erhoben hat.



er fining der RAF. Die Zeit bringt unter

dem Titel “_§ 12921 - der Freiheit eine Falle”,

eine gute Ubersicltt fiber die Problematik

: jfingster Verfahren. Der KélnerStathnzei-

ger
- eine SPD nahe Zeitung - halt seine

‘

Tick-Tack, Tick-Tack, trick-Tack, Tick

In der Erklfirung des Deutschen Journa-

Iistlnnenbundes vom 24. November ’88 Wild

V die sofortige Freilassung von Ingrid Strobl

gefordert. Desweiteren “sieht der Deutsche

Journalistlnnenbund einen geffihrlichen
Eingriff in die Presse—und Meinungsfrei-
heit, da publizistische Darstellungen mit

davon unabhéingigen Strafvorwfirfen ver-

‘ mflngt und als Belastungsmittel in einer

5 I bislang unsicheren Beweisffihrung gegen
‘ Ingrid Strobl verwendet werden.”

Die DJU - Deutsche Joumalisten Union

-, die sich ebenfalls solidariseh mit Ingrid
Strobl erklfirt, teilt weitgehend diese Be-

ffirehtungen. “Wir wehren uns nicht ge—

nuE”, stellte Ursula Gottrup, Mitglied des

DJU-Bundesvorstandes, fest, “wenn der

Staat uns bei der Arbeit behindert.” “Kaum

elne Zeitung hat mehr den Mut authentisch

fiber die Sonderhaftbedingungen der poli—
tlsChen Gefangenen zu berichten”. Derzeit

seien. so Ursula Gottrup, rund 200 Verfah—
‘ r9" Wegen Unterstfitzung oder Werbung einer

kriminellen Vereinigung anhfingig, die sich

; mit Presse- und sonstigen fiffentlichen

einungsiiuBerungen befassen. Die Verur—

milling von Fritz Storim zeige, daB der

:‘Terroristenparagraph” der Gesinnungs—
“

JUSIiz Tor und Tfir fiffne.
‘

Diese durchaus berechtigte Feststellung

Schliigt sich, wenn auch vorsichtig und eher

Vereinzelt, durch fiffentlichen Druck ausge—

163‘, in den Medien nieder. Konkret be-

SChiiftigt sich in der Mfirz-Ausgabe in einem

Sonderteil auf fiber 13 Seiten mitdem §129a
und dokumentiert auch die Hungerstreik-

‘
Leser, um Ausgewogenheit bemfiht, fiber

den Strobl-ProzeB stéindig auf dem Laufen-

den.

Der WDR—Horfunk bericlitet in seinen

Tagesmagazinen ebenfalls kontinuierlich

fiber den Prozererlauf. Die Fernsehzu-

schauer, die regelmiiBig WDR III ein-

sclhalten, werden des fifteren mit dem Strobl~

ProzeB und dem § 129a konfrontiert; So

nahm die téiglich gesendete “Aktuelle

Stunde” die Anti-§‘129a—Demonstration ffir

die Freilassung von Ingrid Strobl'in Essen

zum AnlaB, um den §129a etwas kritischer

zu durchleuchten. Und daB eine aktuelle

Berichterstattung zu fast jedem

Verhandlungstag gehért, ist nun schon bald

so selbstverstfindlich wie etwa Hintergrund—
berichte fiber das Zustandekommen der

Anklage gegen Maria Lichtenhagen (sie hat

bei der EMMA-Redaktion angerufen um

‘

Ingrid zu warnen; der SF plant eine ausffihr-

liehe Darstellung in Zusammenarbeit mit

Maria Lichtenhagen in der néichsten Num—

mer), wegen Strafvereitelun.

Die Sendung “Frauenfragen” beleuch-
tete

1n einem Beitrag die Hintergrfinde der
Razzra vom 18.12.87 und richtete recht
deutliclhe Worte‘ zu Sinn und Zweck des

‘

§129a an die Zuschauer. Gut so! Da haben
V

wohl einige RedakteurInnen wie die Teufel

gekfimpft. Aber his date dlie Ausnahme.
1“ ‘

Uber die Berichterstattung der TAZ, die
nach der Razzia, die sieja auch betraf, nur zu

Anfang laut zeterte, hfille ich den berfihmten
Mantel des Schweigens. Sie ist unter aller

Der fiberwiegende Teil derPresse gebar-
det sich trotzdem eher als Hofberichterstat-

I

ter der Iustiz und der Polizei. Die Berichter-

stattung zur Demonstration in Essen etwa
hest sich wie von der Polizei diktiert. “Kra:
walle ...” oder “Schwere Ausschreitungen
...” So beginnen die meisten, sehr kurz ge-

"

haltenen Meldungen. Die Inhalte fallen
weitgehend unter den Tisch. Es driingt sich
der Verdacht auf, daB die “schweren Aus-

schreitungen”, allein ffirdas fiffentliche Bild
der Demonstration inszeniert wurden.

Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack, Tick

Einige Wochen vor ProzeBbeginn, hat

sich eine Gruppe von ProzeBbeobachter-

Innen gebildet: Joumalistenkolleglnnen,
Vertreterlnnen gesellschaftspolitischer

Organisationen, Menschen aus Politik, Kunst

und Kultur. In einem Rundbrief riefen sie

dazu auf, den ProzeB regelméiBig aufmerk-

sam zu verfolgen. “Unseres Erachtens kann

eineVemrteilung, wenn fiberhauptnur durch
.

eine kritische Offentlichkeit wfihrend des

Prozesses verhinden werden.”

Die Blickwinkel der ProzeBbeobachter-

Innen konzentrierten sich in der Hauptsache
auf das Veifahren als solches



Insbesondere die bei politischen Prozes-

sen zur Routine gewordlenen Schikanen der

EinlaB begehrenden Cffentlichkeit: Leibes—

visitationen, Personalausweis fotokopieren
lassen, Taschen abgeben, selbst Kaugum-
mis oder Bonbons werden in Sicherungs-

verwahrung genommen, von individuellen

Tn'tzereien ganz zu schweigen - und die

groBe Anzahl von Zivilipolizistlnnen, die

einen groBen Teil der vorhandenen Be-

sucherplatze einnehmen, werden scharf kri-

tisiert.

“Dazu stellen wir fest, daB das Prinzip
der Offentlichkeit dieser verhandlung zur

Farce verkommt, zumal BesucherInnen und

Pressevenreterlnnen ausgesperrt blieben”,

heiBt es in einer Presseerklarung, die am

Abend des ersten Verhandlungstages u.a.

von der Ex-Bundestagsabgeordneten Ellen

Olms (DIE GRUNEN) und Prof. Dr. Elmar

Altvater herausgegeben wurde. Selbst in der

Tijrkei, so Monika Ganseforth, SPD-Bun-

destagsabgeordnete, habe sie e‘s nicht erlebt,

dais die Personalpapiere von ProzeBbeo-

bachterInnen abgelichtet werden.

Rolf Gassner, Rechtsanwalt und Pub-

lizist, beschéiftigt sich schon seit Jahren mit

der Problematik von §lZ9a-Verfahren: “Es

herrscht ein staatsautorit‘arer Umgangston,
den der Vorsitzende, Richter Arend, in einer

gewissen Variationsbreite pflegt Letzten

Endes lhaben wir es ja mit einer Ausnahme-

justiz wie im Belagerungszustand zu tun.

Das allerdings gehért seit beinahe zwei

Jahrzehnten zum Normalbestand politischer
Justiz.” Der Marburger Politologieprofessor Dr.

Georg FL'ilberth, empbrt sich besonders iiber

das Verlesen von Ingrids Texten: “Man muB

sich fragen, was hiereigentlich los ist. Offen-

sichtlich hatman keine echten Beweisstiicke,
und jetzt scheint literarische Tatigkeit als

Beweis herhalten zu miissen. Wenn das als

Beweis durchgeht fiir die Beweisaufnahm

in diesem ProzeB, damn sind neue Barrieren
'

der Rechtssprechung durchbrochen! Offen-

sichtlich will man den Eindruck erwecken,

die Tat, die man ihr zu Last legt, sei ihr

zuzutrauen, da sie ja auch radikale Texte l
geschrieben hat.” Und “beeindmckend ist

fiir mich das Verhalten von Ingrid Strobl

selbst, die andere Leute nicht preisgibt. Die

sich ihre Sache sehr genau fiberlegt hat, das

Risiko kennt und bewuBt eingeht. Ich habe

groBen Respekt vor dieser Tapferkeit.”
Jakob Moneta, Ex-Chefredakteur von

“Metall” und Mitbegriinder des Hamburger
Instituts fij'r Sozialforschung, prophezeit in
einem Artikel der“Sozialistischen Zeitung”:
“... bei allen, die diesen ProzeB beobachten
oder sich fiir ihn interessieren, reift die

Erkenntnis, daB dieser Staat dabei ist, sich

auf alte, ausgetretene, glitschig gewordene
Pfade zu begeben, auf denen er leicht in die

Nahe von rechtsbeugenden Diktaturen ab-

rutschen kénnte. Das allerdings wiirde den

Kreis von potentiellen Attentiitern erheblich
erweitem.”

I
Einig isl sich die Gruppe, daB die Ent-

wicklung der politisclnen Justiz, mehr als

bedenklich ist.

Tja, - bei der Beobachtung eines “Ter-

roristenprozesses” ger‘zit so manche Demo-

kratievorstellung doch erheblich ins Wan-

ken.

Tick-Tackg Tick—Tack—Tiek-Tack, Tick

“Die Frauenbewbgung wird kriminali-

siert!” - “Eine neue QUalitéit im Kampfgegen
Patriarchat und Kapitalismus!” Seit den

Ereignissen um den 18.12. kursieren die

Einschéitzungen.
Nun, die Frauenbewegung gibt es sowie-

so nicht und das Spektrum welches sich

daffir halt, ist nicht gerade arm an poli-
tischen Konzepten: vom langen Marsch

dutch die Instimtionen bis hin zum trikon—

tinentalen, antiimperialistischen Frauen-

kampf ist der Weg lang und beschwerlich.

Dementsprechend unterschiedlich fallen

Analysen und praktisehe Konsequenzen aus.

Fiir die einen iSt es der Versuch, die

Strukturen militanter Frauenpolitik zu zer—

schlagen, fiir die anderen fangt das Ge-

schichtsbewuBtsein beziiglich §129a, mit

dem Datum 18.12.87 gerade ma] an.

Mal wird Ingrid als “Opfer” politischer
Gesinnungsjustiz und zur Heldin hochsti-

lisielt, mal wird sie als Staatsfeindin - im

pnsitiven Sinne — benannt.

Binige bestehen auf einer feministisch

bestimmten AntiRepressionskampagneq
anderefordemeinebreitenWiderstand.Und,
und, und... viel Raum fiir Kritik und Aus-

einandersetzung. Eines ism - fast allen -

Frauenbewegten allerdings gemeinsam: Die
nicht verhohlene sympathie fijr die Ak-
tionen der Roten Zoral, - auch wenn sie mit
deren Analyse nicht Ubereinstimmen.
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Und der Wille sich nicht wie leider sonst

iiblich, in Staatstreue und Staatsfeinde aus-

einanderdividieren zu lassen' und den Ruck-

ZUg anzutreten. Ganz im Gegenteill Die

Antwort vieler Frauen war die offentliche

Verbreitung dessen, was mit der Krimina—

lisierung eingedammt und zum Verschwin-

den gebracht werden sollte: Sie hat ganz

wesentlich auf die Verzahnung von Gena

und Reproduktionstechnologien aufmerk-

sam gemacht, die Schweinereien in der

Bevolkerungspolitik und des Sextoun'smus

benannt - die “Anschlagsthemen” relevant

gemacht, quer durch verschiedene soziale

BeWegungen.

Tick-Tack, Tick-Tacks Tick—Tack, Tick

ABER: Die Solidarita't mit Ingrid Strobl

ist eine Ausnahme. Die zunehmende Ver—

unsicherung kritischer Kreise, ausgelo’st
durch die breite Streuung der Razzia um den

18.12., die bisher mit einer direkten Repres-
sion nicht konfrontiert wurden, istein Grund.

Ein anderer, eine Identifizierungsmog—
lichkeit mit Ingrid als Frau, Mensch und
Joumalistin.

Die Einsch‘dtzung der Zeitung “Nicht zu

fassen”, herausgegeben von der Unterstiitzer-

Innengruppe Ingrid Strobl, bringt’s auf den

Punkt:

“Ein Gliick fiir Ingrid Strobl ist zum

einen ihre Prominenz. Sie hat einen guten
Ruf und als Medienarbeiterin is: ‘dieser

offentlich. Ingrid Strobls guter Ruf hat eine

u IIHI I u Hasimamn I

solide Grundlage: Sie hat zu brenzligen
Themen als Iinke Feminstin klar und nach—

voliziehbar Stell ung bezogen. Ihre aufrechte
Haltung im Knast hat diesen Ruf gefestigt.
Zum zweiten hat Ingrid Strobl die Solidari-

téit der Frauenbewegung. Und diese kann sie

nicht nur wegen der inhaltlichen Nfihe ftir

sich bemiihen: Fordert frau ihre Freilassung,
steht nichtdie Befiirchtung an, einen Frauen-

feind oder Vergewaltiger zu unterstfitzen.

Der dritte und wichtigste Grund ist gleich-
zeitig der politische PferdefuB. Der grfiBte
Trumpf fiir Ingrid Strobls Solidaritéitsbe-

wegung ist die Unschuldsvennutung. Un—

schuld schafft Breite. In diesem Fall braut

sich ein offentlich gut zu verfolgender
“Justizimum” zusammen. Dieses Zusam—

menspiel von “offentlicher Person” und

offensiehtlicher Tat-Konstruktion schafft

Sympathie. Frauen aus der RAF, die an ihrer

Identitat keinen Zweifel lassen und in deren

Prozessen die Beweislage - wie im fibrigen
fast immer - die gleiclhe “Qualitat” hat, er-

fahren bei weitem nicht eine vergleichbare
Solidaritéit. Da spielt weder das Frausein

eine Rolle, noch eine eventnelle Prominenz,
noch ihre moralische Integritat. Der Tren-

nungsstrich verléiuft zum einen an denrpoli-
tischen Inhalten und zum anderen an der

Schuldfrage.”

Vielleicht liegt abet gerade in dieser

Ausnahme auch eine Chance. Die Chance

fiber den Fall Ingrid Strobl die Regel zu

erkennen — und zu bekéimpfen.

Nicht in dem wir uns fiber die Repression
beklagen und unserHandeln fiber die “Opfer”
bestimmen. Der AntirepressionskampfmuB
nicht nur quantitativ, sondem vor allem
qualitativ breiter werden. Der beste Schutz
vor Repressionenist die konsequente Ver-

breitung (lessen, was der Staatsschutz mit
dem §129a kriminalisieren will!

Anmerkung der SF-Redaktion:
* Uli Winterhalterwurde am 9.September
1988 unter dem Verdacht, er sei "Mitglied
in der RAF" festgenommen. Seitdem sitzt
er unter Sonderbedingungen nach §129a
in U-Haft. Inzwischen hat der 5.Straf-
senat des OLG Stuttgart den Vorwurf auf

"Unterstiitzung" entschéirft. In seinem

Eroffnungsbeschlufl behauptet das Ge-

richt, Uli habe einige Ampullen des Nar-

kosemittels "Ketanest" "ffir Zwecke oder

im Auftrag und mit Wissen von Mitglie—
dem der RAF" auf‘oewahrt. Stall 10 Jah-

ren drohen Uli Winterhalternach derneuen
Version "nur" noch 5 Jahre Knast.

Post: Uli Winterhalter, fiber 5.Strafsenat
des OLG Stuttgart, PF 839, 7000 Stutt-

gait-10.

Photo: Bilderdienst Berlin
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Gesinnungsjustiz

14

van Eva—Maria Thoms

“Wir sollten schon ma] den Sekt kaltstel-

len”, witzelten Freunde von Ingrid Strobl

vor dem 10. Verhandlungstag. Sekt fiir den

Fall, daB Ingrid am Abend des 15. Marl

vielleicht nur noch ihre Sachen aus der JVA

in Essen abholen mijBte - und dann frei ware.

Die Verteidigung hatte einen Antrag auf

Haftentlassung gestellt.
In den vergangenen ProzeBtagen war die

Beweisffihrung zum einzigen Indiz - dem
Weckerkauf - immer weiter abgebrfickell.
Es tauchten Felhlerquellen auf, Zweifel, ob

der Wecker, den Ingrid am 11. September
1986 gekauft hat, wirklich derselbe ist, der
rund sechs Wochen spéiter beim Anschlag
auf die Lufthansa in Deutz verwendet wur-

de. Dringender Tatverdacht ist nicht mehr

gegeben, meint die Verteidigung. Das Ge-
richt schien die Zweifel zu teilen und kiln-
digte einen Auftrag ans BKA an, noch ein-
mal genauer zu ermineln.

So ganz emst gemeint war das mit dem
Sekt naturlich nicht. Eigentlich glaubte nie-
mand so recht, daB der Vorsitzende Richter

'

Klaus Arend, der so geme seine “rein krimi-
nalistische” Beweisaufnahme herausstellt,
mit einer Haftentlassung zugilbt, daB die
Indizien im kriminalistischen Sinne nichts
wert sind. Ein Journalist im Saal, der Arend
schon in anderen Prozessen erlebt hat, mochte

sogar “jede Summe” darauf wetlen, daB aus

der Haftentlassung nichts wird. Ohne Be- ‘

denken verlieB er schon vor der Entschei-

dung den Gerichtssaal.

Der Mann hatte recht. Das wuBten auch
die anderen ProzeBbesucher. Ingrid Slrobl
wuBte es, als sie sich vor Verhandlungs-
beginn iiber die Banke hinweg mit einer

ehemaligen Kollegin von EMMA zum

Kélselh verabredete. Als sie mit Besuchem

plauderte, bis ihr vom Gerichtsdiener dcr

Mund verboten wurde. Niemand hatte sich

gmfie Illusionen gemacht. Und trotzdem -

als Richter Arend den Antrag mit beiliiu-

figer Betonung ablehnte, fuhr es einigen
wieder in die Knochen: das Entsetzen, die

ohnméichtige Wut und die Frage, w0h€r

dieser Mensch das Recht nimmt, andere in

den Knast zu stecken. Fijr Ingrid dauert die

Untersuchungshaft jetzt schon fast 15

Monate.

Szenen eines 129a-Prozesses. Da stellt
der Richter eines Tages grinsend einen

Reisewecker auf den Tisch. Farbe: grfin.
Marke: ein Emes-Sonochron aus dermecha—

nischen Serie, allerdings ohne Registrier—
nummer. “Den hab ich schon seit zehn Jah-

ren”, bekennt er dem staunenden Publikum.

Spontanes Lachen im Saal: Der Senatsvor-

sitzende ein Weekerkaufer! Ein Sympathie-
punkt fiir den Staatsschutzrichter. Hinter-

griindig setzt sich in den Kbpfen fest, was

Arend wahrscheinlich auch suggerieren
wollte: Hier wird nicht gegen x-beliebigc
im Gescha'ft bleiben sollte) wollten sie nun

nach Anschlagen jeweils ermineln, wer den

Weeker gekauft hat. Wenn sie dann diesen



Weckerk‘aiufer ijberwachen — kalkulierten die

BKA’ler - kdnnten sie die ganze Zelle auf—

rollen und auf frischer Tat verhaften. Soweit

die Planung.
Die Realitiit sah anders aus. Eine Weaker—

kiiuferin wurde fiberwacht, aber die wollte

und wollte nichts Verdéichtiges tun. Keine

Zellentreffen, keine Anschlagsvorberei-
tungen - nur eine radikale linke Feministin.

Eine, der man es tiffentlich zutrauen konnte.

Fur die Anklage blieb also nur der

Weekerkauf. Den alber hatten die Fahnder

nicht gerichtsfest recherchiert. Wer die Eti-

ketten na'ch welchem System auf die

Packungen geklebt hat, ist kaum noch fest-

stellbar. Die Finna Emes hatte dafiir Aus-

hilfen eingeserzt - zum Teil im Akkord.

Verwechslungen der Nummem sind also

nicht ausgeschlossen‘ Dazu noch die Schlam—

Perei im Uhrengeschéift Wempe, in dem

Ingrid den Wecker kaufte. Wempe arbeitete

nicht mit den BKA-Aufldebern, sondern mit

handbesclhrifteten Fadenetiketten, die an den

Weckem befestigt und beim Kauf dann

abgenommen werden sollten. Just in Ingrids
Fall ist dieses Etikett spurlos verschwunden.

Beweismittel ffir die Frage, welche Num—

mcr der von Ingrid gekaufte Wecker trug, ist

hier die handschriftliche Notiz des stellver-

tretenden Geschiiftsfiihrers. Der will sic in

Anwesenheit eines Angestellten vom Faden-

etikett abgeschrieben haben. DerAngestellte

uunpr
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bestreitet das. Er kann sich daran nicht erin-

nem.

Und trotzdem: Eine Verwechslung des

Weckers sei nicht anzunehmen, sagr der

Richter. Eine minutiése Beweisaufnahme,

das ist sein Verhandlungsstil. Das Ergebnis
wird dann den Erfordemissen angepaBt.

W0 Indizien fehlen, fordert der Staats-

schutzsenat Denunziationen ein. Eine runde

halbe Situnde lang fragte er die Zeugin aus

der EMMA-Redaktion immer wieder, ob

Ingrid erschreckt reagiert hatte, als nach

dem Wamanruf bei der EMMA im Felbruar

I987 zum ersten Mal die Rede vom Weaker—

kaufund einem Anschlag war (Die Freundin

eines Kélner Polizeibeamten hatte ange—

rufen und gewamt, daB Ingrid fiberwaeht

wird.) Die ehemalige Kollegin k‘onme sich

an keine Schreckreaktion erinnem. Ingrid
sei vdllig gelassen gewesen und hatte das

Ganze nur absurd gefunden. Der Richter

lbohrt nach: Ob sie Ingrid fiberhaupt gut »

genug gekannt habe, um ihre Reaktionen

einschiitzen zu kennen. Und kfindigt ihr an, .

daB sie eventuell wegen Strafvereitelung
verfolgt warden kann, weil sie die Wamung
damals an Ingrid weitergegeben hat, statt die

Polizei zu informieren, daB dajemandDienst-

geheimnisse ausplaudert. Denunziation ist

Biirgerpflicht!
W0 die Beweise nicht reichen, muB das

Persdnlichkeitsbild, die politische Gesin-

nung herhalten. Daffir werden seitenlang
Artikel von Ingrid Strobl aus der EMMA



vorgelesen. Besonders solche, die pointiert
Weekerk'aiufer verhandelt, sondem gegen

eine Terroristin.

Arend kanzelt einen BKA-Fahnder im

Zeugenstand herunter. Macht ihn fertig, laBt

ihn von der Verteidigung auseinander-

nelhmen'. Das sympathisierende Publikum

freut sich, unterstellt dem Richter gar Un-

paneilichkeit. Dann wiederum greift er an

einem kritisclhen Punkt in die Befragung ein,

legt dem Zeugen die passenden Antwonen

in den Mund, lenkt beilaufig vom Thema ab.

Als die Verteidigung den Antrag auf

Haftentlassung stellt, kontert er mit einem

Kompliment. Eine so sachliche, klassisch

strafprozessuale Verteidigung habe er in

Y
129a-Prozessen noch nicht erlebt. Am nich-

‘

sten Tag dreht er alle Argumente der Ver—

lteidigung einfach um und lehnt die Haft-

gentlassung ab. Dann wiederum verteilt er

l Strafarbeiten ans BKA. Signal: Hier ist noch

: gar nichts entschieden, hier wird ordentlich

i die Wahrheit ermittelt.

2 Der Arend—erfahrene Berichterstatter ist

iauch das gewohnt. Arend witzelt, macht

; Zugestandnisse, “und am Tag der Urteils-
E
verkijndung kommt der groBe Hammer.

E Dann denkst Du, Du w‘cirst in einem anderen

i ProzeB gewesen.” In der Mittagspause auf

l
I

i

dem Flur debattieren Prozeflbesucher ‘Liber

des Richters “véiterliche Art”. Tenor: Den

habe man/frau sich schlimmer vorgestellt.
Die Decke jovialen Verhaltens ist diinn.

Urplo‘tzlich briillt Arend hemmungslos die

Verteidigerlnnen an. Die anderen Richter

des Senats sitzen wie Mumien dabei. Nach

solchen Ausbriichen wieder Ruhe, kleine

Scherze, die Stimmung entspannt sich, the

show must go on. Selten die Momente, in

denen die Realit’cit dieses Prozesses durch

die Lucken derInszenierunglugtinn Staats—

schutzprozefi, Mitgliedschaft in den Revo-

lutionaren Zellen, StrafmaB bis zu zehn Jahre

Haft.

Ingrid soll den Wecker gekauft haben,
der filr den Sprengsatz verwendet worden

ist, der am 28. Oktober 1986 vor dem Luft-

hansa-Gehfiude explodierte. Der Kauf be-

weise, so die Anklagelogik, daB sie Mitglied
der RZ ist, denn die Revolution‘dren Zellen

arbeiten - das behauptet die Bundesanwalt-

schaft — streng abgeschottet und besorgen
alle Tatmittel ausnahmslos selber. So 5011

einzig der Wecker die Mitgliedschaft be—

weisen. Untermauert wird das ganze mit

Ingrids politischer Identitat, mit Artikeln,
die sie geschrieben hat und den Themen, fiir

die sie sich interessiert.

Selbst die RZ-lFahnder vom Bundeskri—

minalamt hatten nicht erwartet, daB ihre

registrierten Weaker einmal zum wichtigen
undeinzigen Indizeines Prozesses aufsteigen
wiirden. Sie wollten das “Weekerprogramm”
eigentlich geheim halten und damit weiter

RZ-Mitgliederjagen. Der Plan war einfach.

Nach “jahrelanger Durststrecke” war den

Fahndern I983 aufgefallen, daB die RZ ofter

mechanische Emes-Wecker fiir ihre Spren g—

sfitze benutzten. Mit den Registriemummem
(eingraviert auf der Riickseite des Ziffem-

blattes und zuséitzlich auf einem Etikett, das

und deutlich zu “anschlagsrelevanten The—

men” Stellung nehmen. Beweisen kann das

natiirlich gar nichts. Aber es schafft ein

Klima, eine “geistige Nahe”, die auch im

Urteil gegen Fritz Storim in Hamburg die

Beweise ersetzte.

ans: Kolner Stadt-Revue, April 89;

Hervorhebungen SF-Red.

Photo: Theo Heimann
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def; Gefangwen

Am 1.2.1989 sind Gefangene aus Guerilla

Und Widerstand in einen unbefristetcn

Hungerstreik getrelten. Einige sozialpoli-
tische Gefangene haben sich ihnen ange-

SChlossen (sozialpolitisch deshalb,wei1auch
die sogenannten sozialen Gefangenen aus

durchaus gesellschaftspolitischen Grfinden

im Knastsind,und wir‘swichtigfinden,dies
mit un's‘erem Sprachgebrauch auch immer

Wieder bewuBt zu machen).
Die Gefangenen kfimpfen ffir die Durch-

Setzung folgender Forderungen:
- Zusammenlegung aller Gefangenen

aus Guerilla und Widerstand in ein

Oder zwei groBe Gruppen, in die neue

Gefangene integriert werden, mit

Zugang zu den Gemeinschaftshéfen.

Zusammenlegung aller Gefangenen,

die dafiir kémpfen;
- Freilassung der Gefangenen, deren

Wiederherstellung nach Krankheit»

Verletzung oder Folter durch Isola-

tion unter Geféngnisbedingungen
ausgeschlossen ist.

- Freilassung von Giinter Sonnenberg,

Claudia Wannersdorfer, Bernd R655-

von der Gruppe Papiertiger, Berlin

ner, Angelika Goder.

- Freie medizinische Versorgung ohne

Staatsschutzkontrolie fiiralle Gefange-
nen.

-- Freie politische Information und

Kommunikation der Gefange‘nen mit

all‘en gesellschaftlichen Gruppen.

Da die Gefangenen in ihrer Hungerstreiker-

klarung ausffihrlich auf ihre Forderung na‘ch

Zusammenlegung eingegangen sind, wol-

len wir an dieser Stelle die Forderung na‘ch

freier medizinischer Versorgung, ihre Hin—

tergrfinde und Bedeutung etwas genauer

herausarbeiten.

Wir verbinden mit diesem Text die

Hoffnung, dafl andere Gruppen' sich der

genaueren Beschéiftigung mit anderen For—

derungen zuwenden und ihre Ergebnisse
ebenfalls tiffentlich zugfinglisch machen.

Diese Form der Unterstfitzung des Hunger-
streiks der Gefangenen erscheint uns als

eine nicht zu unterschfitzende Méglichkeit,
mehr Menschen mit den Fragen und Hinter-

grfinden von Kampfen im Knast venraut zu

machen, ein BewuBtsein fiir die Zusammen—

hinge der Kampfe drinnen und draufien zu

schaffen und damit auch eine breite Unter-

F010 - /Bildarchiv

Fiir eine herrschaftsfreie Gesellschaft ohne Knfiste

Zur Forderung nach freier medizinischer Versorgung

stfitzungskampagne voranzutreiben.

Knast macht krank

Knast bedeutet Einschrfinkung und Regle-
mentierung in allen Bereichen. Die Be-

dingungen im Knast sind insgesaml lebens-
feindlich und damit krankmachend. Wir

gehen davon aus, daB den meisten die Ab-
lfiufe im Kn‘ast und ihre Auswirkungen 2qu
die gefangenen Menschen zumindesl qrob
bekannt sind. Trotzdem wollen wir ‘hier
einige Grundzfige vom Knast im Hinblick
auf ihre krankmachende Wirkung noch mul

benennen, sozusagen als Versuch. Knusl

etwas greifbarer zu machen. auch fur uns

selbst.
’

Im Knast eingespem zu sein. bedeulet
nicht nur, sich nicht “frei” bewegen zu

kdnnen. Es bedeutet auch Trennung von

Freundlnnen.Genosslnnen.von derFamilic.
fiir viele sogar der Wegfall aller sozialen
Kontakte nach drauB‘en. Mit der Inhuftierunu
werden die Menschen aus ihrem gewohmen
Leben brutal herausgerissen.

Stattdessen sind sie einer totalen Insti-



”Assoziationen zur Zwangsernéhrung”

tution unterworfen, die den Tagesablauf und

das Leben fiberhaupt perfekt reglementiert,
die nur sehr begrenzten Raum fiir eigene

Entscbeidungsméglichkeiten 1513:. Warm es

was zu essen gilbt, wann und mit wem der

Hofgang stattfindet, haufig auch, wann das

Licht ein— oder ausgeschaltet wird (diese
-

Aufzahlung l‘aBt sich seitenlang fortfiihren),
dies alleskonnen die Gefangenen nicht selbst

entscheiden.

Knast bedeutet auch den Verlust eines

eigenen Bereichesgder Privatsphare. Man/

frau ist einer permanenten Kontrolle ausge-

setzt, fast jede LebenséiuBerung wird regi-
striert, standig droht eine Zellenrazzia. Dies

alles ffihrt bei den Gefangenen zu einer

standigen Anspannung, zu DauerstreB.

Verscharft wird die Situation noch durch die

miserable Versorgung und Unterbringung.
Die Zellen sind winzig (in der Regel unter

lOmz), in den neuen Kn’cisten oft fiberhitzt

und in den alten zu kalt (im Winter wurden

dort schon Temperaturen von 8° gemessen).
lDas Essen ist nach wie vor schlecht: kohle—

hydratisch, eiweiBarm, kaum Vitamine.

Hinzu kommt noch der Bewegungsmangel,
sowie die Auswirkungen einermeist stumpf-

sinnigen, eintonigen Arbeit.

In dieser extremen Situation krank zu

werden, ist sicherlich eine gesunde Reak—
tion des Korpers, ein Signal, ein Sichauf-
baumen gegen die Bedingungen. Die Be-
schwerden und Krankheiten, unter denen

Gefangene zu leiden haben, sind sehr viel—

faltig. Das geht von Erkaltungsanfalligkeit
(die Widerstandskrfifte sind fast zwangs-
laufig herabgesetzt) fiber Kopfschmerzen,
Magengeschwlire bis hin zum Haftkoller
und Depression einmal quer durchs Medi-
zinbuch. Im folgenden das Zitat eines Ge—
fangenen:

“Ein Gefangener, der neun Monate inhaftiert

ist, unterdenselben Bedingungen wie ich, also
innerhalb des Gefangnisses nicht isolien. Er

klagt fiber dauemde starke Kopfschmerzen,
migraneartig — ein Starker Druck um die Schli-
fen. Er kann sich nicht mehr konzentrieren.
Ein Buch zu lesen, ist ihm unmoglich gewor—
den - schon seit drei, vier Monaten gelingt ihm
das nicht mehr, das Lesen hat er deswegen
ganz aufgegeben. Er spricht nur fliistemd,
“nuschelnd” und verwim. Manchmal versteht
man ihn nicht. Er sagt, er kann nicht mehr
lauter reden, er sei zu aufgeregt, die Kehle ist
ihm zugeschniirt. Bei der Gerichtsverhand-
lung war er deran aufgeregt. daB er kein Wort

herausbrachte. Die Verhandlung muBte aus-

gesetzt welder) Sein Pulsschlag war bel der

Verhandlung auf 130. Er zittcrte und hatte

Schweifiausbrfiche. Er konnte nicht stehen,

nicht reden, verstand kaum etwas von dem,

was verging. Er sagt, die Gedankcn wijrden

sich ihm verwirren, er k‘onne nichts mehr

aufnehmen. Er “faselt” assoziativ, in langen
Pausen.”

‘

Auswirkungen der Isolationshaft in

den Trakten

Die lsolationshaft ist die brutalste der vielen

Sonderhaftbedingungen, mit denen die

Herrschenden die Gefangenen zu spalten
versuchen; sie ist eindeutig auf die Vemich-

tung der Identitéit der Gefangenen ausge—

richtet. SeitJahren schon ist die lsohaft nicht

nur auf politische Qefangene beschriinkt.

Aucb fiir viele sozialpolitiasche Gefan gene,

die sich im Knast nicht widerstandslos unter—

ordnen, ist diese Vollzugsart Realitiit.

Zur Isolation nach auBen kommt hier

noch das Abschotten vom ‘Gefangnisalltag
dazu: lEinzelhofgang, Einzelduschen (Oder
nur mit wenigen anderen zusammen), AUS—

schlufi vonderTeilnahme an Gemeinschafts—

veranstaltungen oder vom UmschluB. Die

Gefangenen sind einem standigen Entzug

von Sinnesreizen ausgesetzt: Sichtblenden

oder Fliegengitter beschriinken den Seh-

sinn, besonders abgedichtet Tijren und

Fenster sowie leere Nachbarzel len entziehen

die Ger'ausche. Oftbleibt die chlenbeleuch-

tung auch nachts eingeschaltet, zeitweise

wird die Situatioin durch Schlafentzug noch

verscharft.

Die zwangsl'aufigen Auswirkungen sind

bekannt: Kopfschmerzen, KonzentrationS-

schwierigkeiten, Schlafstorungen, Ver-

dauungsstorungen,Falschwahmehmungen‘
manifeste organische Krankheiten, wie 7..B.

auch bei Claudia Wannersdorfer, die infolgc
der Isolationshaft epileptische Anfiillc be—

kommt.

“Das Gefiihl, es explodiert cincm der KOPf

(das Gefijhl, die Schadcldccke mfiBte eigenl-
lich zerreiBen, abplatzcn) -

Das Gefiihl, es wiirde einem das Rfickcnmark

ins Gehim gepreBt,
Das Geffihl, das Gchim sehrumpclte einem

allmahlich zusammen, wie Backobst z.B. -

Das Gefiihl, man stijnde ununterbrochcn.

unmerklich unter Strom, man wijrde fcmgc‘

steuert.”

(Ulrike Meinhof-Brief, zit. aus: Reebs: GC-

schichte der Knastarchitektur, Trotzdcm—Ver-

lag)
Die einzige Moglichkeit fiir die gefangencn
Menschen, den Auswirkungen der krank-

machenden Bedingungen nicht vollig aus-

geliefert zu sein, ist, sich die Funktion def im

Knast allgegenwartigen Unterdrijckung‘

Demiitigung, Reglementierung bewuBI zll

machen und dagegen anzugehen. Auch wen“
die Knastadministralion daraufmit Diszipl!‘
narmaBnabmen und/oder einer grundsiitz—
lichen Verscbiirfung der Haftbedingungcn

reagiert, und somit die offensichtlich krank—

maehenden Faktoren noch verstéirkt wer-

den, so ist es wahrscheinlich doch die cin-

Zige Moglichkeit, den Knast einigemmBCn



“heil” zu iiberstehen.

Zur Funktion der Knastmedizin

Die Knastmedizin arbeitet nach fihnlichen

Prinzipien wie auch die Medizin draufien,

die berechtigterweise massiv kritisiert wird.

Nicht die Gesundheit steht im Vordergrund
der Behandlung, sondem das Interesse der

Herrschenden. Es geht in erster Linie um die

Wiederherstellung der Arbeitsféihigkeit in

mbglichst kurzer Zeit und das mfiglichst

billig, auch wenn das langfristig derGesund-

heit schadet.

Photo: Theo Heimann

Die Knastmedizin hat im Wesentlichen drei

Funktionen:
— Sie hat dafiir zu sorgen,daf?1 die Gefange-
nen nicht “haftunféihig” werden
— 1hr kommen umfangreiche Konnrollfunk-

tionen zu.

- Sie legitimien nach auBen die krank-

maehenden Bedingungen im Knast.

Die medizinische Versorgung im Knasfi iSt

der Justizverwaltung unterstellt. Die Arzt-

Innen werden aus dem Knasthaushalt be-

zahlt und nicht wie drauBen von den Ver-

sicherungstragem. Es erscheint uns nur

logisch und konsequent, daB die Knastairzt-

Innen1m Interesse ihrer Arbeitgeberin, der

Justiz, handeln,
Dies beginnt bei der zwangsweisen

Eingangsuntersuchung, die vor allem die

Funktion hat, die inhaftienen Menschen

“haftféihig” zu schreiben. Dieser Ablauf

entbehrt nicht eines gewissen Zynismus’,
hilt man/frau sich einerseits mal die krank-

machenden Bedingungen von Knast vor

Augen und andererseits die Verpflichtung
der Arztlnnen, fiir die Gesundheit der von

ihnen behandelten Menschen zu sorgen

Noch krasser 2631gt sich dieser Widerspruch
bei der Beteiligung von Arztlnnen an den

Maiinahmen zur Erhaltung von “Sicherheit

11nd Ordnung” in der Anstalt. Es sind Arzt-

Innen, die die “Arrestfaihigkeit” von Ge-

fangenen attestieren, bevor diese zur Dis-

zipiinierung bis zu vier Wochen im Bunker

weggeschlossen werden. (Es kommt auch

vor, daB die “Arrestféihigkeit” erst nachtréig-
lich festgesteilt wird.) Bunker heifit eine

hermetisich abgeriegelte Zelle,‘ in der nur

eine Matratze (manchmal auch ein “Beton-

bettt”) ist und ein K10, sonst nichts, absolut

nichts.

Nach und nach sind diese offensichtlich

brutaien Bunkerstrafen eineir lautioseren,

daf‘iir aber noeh einschneidenderen Bestra-

fung gewichen, an der Arztlnnen maBgeb—
Iich beteiligt sind: der Psychiatrisierung.
Aus vielen Knéisten ist bekannt, daB soge-

nannte renitente Gefange mit “Beton-

spn'tzen” (das sind hochdosierte Psycho-
phamaka, Neuroleptika) ruhiggespritzt
werden. Aber auch gefangene Menschen,
die den Knast psyehisch einfach nicht mehr
aushalten und ausrasten, also den Haftkoller

kriegen und/oder suizidgeféihrdet sind, wer-

den inzwischen routinema'Big mit Psycho-
pharmaka “behandeit”

SchlieBlich sind es auch Arztlnnen, die

die schmerzhaften und entwiirdigenden
rektalen Untersuchungen bei Gefangenen

durchfiihnen, die verdfichtigt werden, im
Darm etwas versteckt 211 haben Oder auch

nur gedemiitigt w'erden sollen.

Die Beteiiigung von Knastfirztlnnen an

der Zwangsemfihrung oder an deiv Komal'o—
\ sung erscheintin diesem Zusammenhang

auch nurlogisch. Es gehtdarum, den Wider—
sta‘nd hungerstreikender Gefangener zu

breichen, auch wenn die angewandten Memo-
den lebensgefahriich sind:

Es gibt. noch mehr Bereiche1m Knast
we die Arztlnnen eine ausschlieBliche
Kontroll— und Straffunktion haben. Bereiche,
die mit Medizin fiberhaupt nichts zu tun

haben. Es féillt z.B. auch'1n ihren Aufgaben-
bereich fiber “Verbesserungen” der Haft-
situation einzelner Gefangener zu entschei-
den Von der Verordmmg der Arztlnnen



3in die ’Genehmigunaen van 2B.Mi1ch,

Zusaitzobst, einer Leselampe Oder eines

langeren Hofgangs abhangig, a11es Dinge,
die fin die einzelnen Gefiangenen lebensj
,wichtig sein k'dnnen. Die Ablehnumg dieseru
“Vergiinstigungen” wirkt sprechend.

Die mediZinische Behandlung 1m her—

k611111111chen 811111 besehr'ankt sich in tier

Regel. auf eine; medikamentfi‘se Unter-

driickung von Symptomen, Gradmesser der
,

Behandlung; 'ist der Erhalt der “Haftffihig-
keit”. Davon, was es bedentet, im Knast

krank zu werden, sp'ziter 110011 genauer. Wie

miserabel die medizinische Versorgung 1111

Knast 2111011 sein mag, allein dutch das V0111,

handensein van Ar‘ztlnnen in den Ge‘ffiinb-r
nissen Wlli‘d 'nach aufien der Schein einer

umfassenden Behandlung aufrechterhalten,
und :schlieBlich werden die krankmachen—
den Bedingnngen von Knast' insgesamt legi— ,

timiert.
,

.

.

;

Natiirlich kommtes auch 11111111111 zu mal

v01, dalfi engagieltte Atztinnen in'den Knast

gehen, mit der Hoffnung, die'SitnatiOn fijr

die Gefangenen zu verbessem. Aber def
dutch, wie die medizinische Versorgung in

den Ablauf des Vollzugs integriert ist, ist
'

klar, daB sie seheitem miissen: entweder sie
‘

passen sich an, odel sie erltennen die Hoff-,

nungslosigkeit ihree Vofhabens und gehen,
Oder abel sie werden gefenert.

Die medizinisehe Versorgung im

Knast

11111 Knast mulS es, damit e1 seine entsprech~
ende Wit-hung behfilt,‘immer noch etwas

schleschter als fiir die Leute draul3e11 sein.

Dies sieh ‘na'tiirlich auch in Bezug auf
‘

minische Versorgung sagen. G1u11d=1

1 ie medizinische Versorgung ist die

sogenannte “Fiireorgepflieht” des Staates

gegeniiber den Gefangenen (“1:111 d1e k61-

perliche undl geistige Gesundheit des Ge
1...-

fangenen int 211 smgen” {$56, AlesLl

StVo»llzG1.Das hat 2111 F01ge,daB die Ge!"

fangenen, 11a mcht kmnkemersichert 11nd
weil de1fiiisorgende Staat eige'n‘e Arztlnnen
hereithéilt. E1nhe1gehe11d1damit gibt es 11211111—

lich auch 1<e111e freie Arztlnnenwahl
In den Knéisten gibt es sogenannte Arzti

geschiiftsstelllen, die von Sanitaierinnen
verwaitet wezrden. 1e; nach GrfilSe ties Knastes
sindan bestimmten Tagen teilweise auchan
alien Tagem 211 bestimmten Zeiten prak=
1isehe Arzthmen dort. Fachéirztinnen kam—

men 11111 stundenweisein die [(1121 e Dies

aber 111211,11:11.3 Knastéirztinnen zahlenméiifitg
erheblieh mehr Patientlnnen Z11 versorgen
haben als 11111-3 “Kolleglnnen” draufien.

'

U m zu Ai‘ztinznen zu gelangen, mulfi ein

schriftliicher Antmg gestel lt werden. Darauf—

hin werden die Gefangenen erstmai V011

Sanitiiterlnnen 2111fges 1112111, die dann entsehei-

den, 01) es “ernst” genug 151, um die A121;

1111111311 211 bemiihen. Die meisten der Sani-

téiterlnnen siind ehemalige Schlielfierlnnen,
die Lehrgéfinge absolviert habenm

Je nachdeim, 'wie der. Knast mit A121-
Innen besetzt ist, kann eifine Vorstellung noeh

1

am se‘lbezn Tag laufeh, es kann aber auch
'

einige Tagedauem. Es treten also immer
‘

wied‘e Situationenein, we: Az‘ztinnen nicht

""‘erreichbar sind. In diese'n Féillen sind die

Gefangenen a11fdie Sehiie13e11nnen und die
‘

Sanit‘aterlnnen angewiesen.Bei Krankheits—
und Notféilllen, bei denen keine Arztlnnen da

sind, seheintihre Aufgahe darin zu bestehen,
(1311111 211 sergen, Krankheitfiysmptome so

lange zu unterdriicken z.B. durch Schmerz-

tablett'en Oder sie ganz zu ignorieren, damit

mijglichst nicht extra Arztlnnenin den Knast

geheit werden miissen. Dies léiuft dann teil—

e ‘L‘iber Femdiagnosen, d.h.die Sanit1éi=

ruitdie A1zt1In draulfien an, schildert die

Symjptome und bekommt dann Anwei-
’

sungen Die Wi11<ungsweise dieseI Art von

“Behandlung” ist leicht 11018161113211.

Die Untersuchung bei der ArztIn (wobei
die Sanitaterlnnen an wesend sind, die so—

wieso Zttgang 211 den Krankenaltten hahen)
’

lauft regelm'zifiig entsprechend der sehon

oben benannten Funktion der Knastérztln

ab: Gefangene werden, snfem sie niehtgleich
als Sim‘ulantlnnen abgeblockt werden, einer‘
Flieflbandabfertigung 11nte1worfen, die eine

eberflfichliche Symptombehandlung zum

Inhalt hat, es kommt oft zu Faischdiagno-
senNoeh tibler ist dies; fiir ausléindische
Gefzi gene, die sich 0ft nicht mit der Arztln

verstieindigen Iltt‘innen, Dolmetscherlnnen

werden ffiir diesen Fall nicht gestelit. D2113
vieie Krankheiten knastbedingt 51nd, findet

weiter lkeine Beachtung Die Behandiung
bestimmt sichimmeraiuch naeh der Kosten-

fragede auf‘wendiger und damit teurer die

Behandlung ist, desto melhr Antra’ge und

lBegriindungen miissen die Arztlnnen fiir

die Justizveirwaltung schreiben, die - Fiir-

sorgepflicht hin Oder her - starke Spar-
, tendenzen in diesem Be1eich zeigi. 1n den

Knéisten gibt es keine Apo‘theken. So wird

die Arztln ein bestimmtes Spektrum van

Medikamenten haben, aus denen er/sie aus—

Wiihlen kann, was die individuelle Behamd-

lung einschréinkt.

Zhdem ist beziiglieh der Medikamente

i111 Knast noeh 211 erwéihnen, dais} es immer

wieder vozrkommt, daB Medikamente dhne

Beipackzettel ansgegeben werden, sich

Gefangene also nicht iiher Wirkungswiese
11nd Gegenan zeigen informieren kénnen, dag

Medikamentenversuche mit Gefangenen
gemacht werden (so wird ihnen gesagt, sie

bekiimen Vitaminspritzen, wiihrend ihnen

in Wirkli it Psychopharmaka gespritzt
.werdeni), S Medikamente ausgegeben
werden, bei denen das Verfal1sdatu1m

(thanchmnl 111el1re Jahre) abgelaufen ist

Z11 all diesen Faktoen einer Behandlung
1101111111 ndch dais eine Krankschreibung sehr

negative Foigen fiir die Gefangenen haben

11211111 so 2.3.61116 SOforhge Ruckverlegung
vom”Offenen” in den geschlossenen V011—

zng.

Sehr schwierig wird e11 auch,we1nn Ge-

fangene sich von der Arztln nichtknmpetent
behandelt fiihlen (da se lten ein Verztrauene‘

verh'zii‘tnis besteht11nd1Kna'st‘zirztInne11 auch
1111:1111 gerade “Koryphéien” sind, tritt dies

sehr schneil ein) Jede extemeFaChbehand-
‘

111mg 1111113 ausftihrlieh begriindet beantragt
werden, die A1z1111 1111111 dazu gebracht wer—

den den Antrag zuiunterstiitzen,und schliefi—
‘

lich 1111113 die Anstaltsieitung zustimmen

Dies alle1d1 ngs gesehiehtselten: aus Kosten~

11nd "Sicher11eits’g‘rtinden werden exteme
Be}handlungen so lange wie mdglich hinaus—

gezztigert, am liebsten bis zurEntlassung
K0mmt es doch zu einer Behandlung auBeT-

11111 b des K112131123, geschiehtdies unter ent—

wu 1d10enden Bedingungen: Spbra‘chtezB

die Gejfangene Beate H. 1984 ihr Kind unter‘

den van der J113.112 diktiert‘en Umst‘ainden auf

die Welt: Sowiesn s‘chon die ga‘nze Zeit

Handfesseln tragend, wurde sie W‘aihrend der

Geburt ans Bett gefeaselt, die Schliefierinnen
‘

waren anwesend, 1113‘ Kind wnrde 1hr sofort
naeh der Geburt weggenommen Da C116

Gefangenen den Knast nur so kurz wie
1

miiglich verlaesen sellen, werden sie z.B-

naeh Operationen oft gegen den Rat der 1

behandelnden Alrztlnnen sehrschnell111 den

Knast zurfickveilegt, aueh wenn dies unab—

sehbane Folgen fur die Gesundheit der Ge-

fnngenen haben kann.
‘

So gut wie- unmoglich ist es fiir Gee

fnngene, an Arztinnen ihrer Wahl heranzu—

knn1men.Sie1hahen zwar das Recht,
K1ankheitsfal11 eine beratende Arztin hinzu—

zuziehen; albeit wieder miissen Antrfige ge'
stellt werd'en, die ArztIn, die Anstaltsleitung
mijssen zusitimmen, and die werdezn das jetzt
noch weniger tun, da es gleichzeitig ein

Eingestéindnis wéire, daB die von der J‘ustiz

bereitgesteflte , medizinische Versorgung
ungentigend ist. Hinzu kommthilerdazs findn’

zielle Problem: 1213 die beschriebene medi'

ziinische Versorgnng von der Justiz bezahlt

wirdi,mi153en die Gefangenen dieKosten
eine1 Beratung/Behandlung durch cine

A1111111 ihrer Wahl selber bezahlen. GC=

fangene Sind aber1n den allerseltensten Fallen

krankenversicheirt, weil sie es sich schl‘icht-

weg nich‘t 1eiste11 kennen (auBer der AOK

ni‘mmt keine gesetzliche Krankenkasse

Gefangene 2111f und die privaten Kassen sind

sehr teuer), Frehndinnen und/loder Angfi~

hdrige, die in de1 Lage w'a'u'en, die Beitri-ige
zu zahlen, hahen die wenigsten.

Auch wenn das folgende Beispiel ethlS
spelctakuléir erscheinen mag: Es ist ken}
Einzelfall, undl es ist davon ausZugehen, d3B

die 1511111 hier zeigende Igznoranz und Ulfl'

111111 gkeit der Knastérztlnnen 11nd Sanitfiter—

Innen fii1 alle Gefangenen permanent im

alltiigliehen Ufrngang mit ihnen zu spiiren ist

und ha'nfig bleibende gesundheitliché
Sehéidenhinterliilfit: .

“Am 15.2.1985 hat Peter ‘V. (34) eine Herz—

attacke, E1 wird ins Krankenrevier gebraclht,
121111111 1111111: eine Spritze, cine Tablette und 6.111

EKG wird geferligt AnschlieBend 1111.31 man

11111111 seine Zelle zuriickkehren. Dazu muB 6f

hei Minusgraden zwei Hfife durehqueren 111161

11111111 drei Stockwerke hochsteigen In 1113126116
11111 e1 11111111 11111011 wieder einen Anfall. Zwar

W111i der 11211115111121 sofort infurmiert, aller-

111111351 daue11: en 11b

2‘ I '1“ -l ii]
a



.und ein Sanitiiter in der Zelle eintreffen. Der .

Sanitiiter kfimmert sich um den Gefangenem .

steilt den Tod fest: “Der ist hi‘n”. DerArzt 113.1

sich e131 gar nicht mehr bemfiht.”

Aus der vorangegangenen Beschreibung
wird kiar, daB Knast an sich krank maeht

. und angesic‘hts der ‘Realitfirt kauim ‘von einer

medizinischen “Versorgung” gesprochen
warden kann.

Wir wolien jerzt noch versuehemfleinige
Kriterien ffir eine sinnvolle *Erffillung der

Fordemng' na‘eh freier medizinischer Vera

sorgung zu entwiekeln. Wir denken, daB

sich gerade dariiber deutiieh machen 15151,.

wie eng und an weichen Punkten dei Kampf
der Gefangenen mit den K’cimpfen soziaier

Bewegungen 11nd versehiedenster anderer

Gruppen zusammengehort. Wie schon he—

sehrieben, seheitert eine halbwegs vemfinf:

tige medizinisehe Behandiung von’ Men-

echen im Knast sehon an der fehlenden

Krankenversicherung. Gerade diese ist ether

in unserer Geseilschaft notwendige Voraus-

setzung fiir die Finanzierba‘rkeit erztlieher
'

Hiife. Die “Gesundheitsreform” hat ,das

Geidproblem derjmedizinischen ‘Versorgung
versehéirft. Es wai‘ sehon bisher so, dafi

zahireiche Hilfsmittei '11nd Behandiungs—
methoden (z.B. bessere Roiistfihie, die Hii‘fe

einer Heilpraktikerln u.v.m.) nur ffir jene

ersehwinglich waren, die die erheblichen

Mehrkosten tragen konnten. Inzwisehen sind

die durch Krankenkassen abgededkten
medizinischen Leisiungen weiter verringert
Worden. MasSagen, Krankengy'nInazstik,

technische Hiifsmittel werden nur noch teii—

weise odé‘r gar nicht hezahlt.

Dies trifft in erster Linie die, die sowieso

dureh Krankheit Lind/ode: Behinderung zu

den Armsten der Bevolkerung gehbren und

gerade auf eine besonders gute Behandiung

angewiesen sind. AIS Konsequenz der.

I“Gesundheitsrefom1” werden wir an den

Zahnlfieken und Ikaputten Biiiiendie Hohe

den Einkommens unserer Gegeniiber erken—

‘nezn konnen.

Die Selbstverstéind‘lichkeit im Falle einer

Krankheit qualifizierte und grfindliche a121—

Iiehe Hiife unabh'angig vom eigenen Ein-

kommen1n Anspruch nehmen zu konnen

‘verkommtzunehmend zu eijn'er Luxus~Ware.

In Knfisten ist diese Selhsiversifindliehkeit
’

1eine kaum realisierbare Utopie Die Ge—

fangenen Bind den Anstaitsaiztlnnen ausge-

iiefert. Ohne Krankenversicheerun bei

Stundeniohnen von 621.1DM bleibt jeder

Versuch sich selbst um eine ande’rweitige
medizinische Behandlung zu bemiihen,

unbezahibar

Die Forderung nach fieier — d.h auch iiir

.

ifidS/n bezahlbarer - mediziniseher Versor-

gung liiBt sich also auch aufd1auflen iibert :1,—

gen, aueh wenn die Situation in den Kniisten

hdrter ist. Sie kennte eine Basis 1111- gemein=
semen Widerstand drinnen 11nd drauBen zse‘i‘n.

gagen diesen Tei] des staatlichen P1ogramms

der Ausiese 11nd Ausgrenzung, der Aiten,

Kmnken. Armen, Behindenen und Gefange-

nen, eben der fi‘ir die herrschenden Verwer—

tungsinteressen Uninteressanten.

Ein w- i‘ -r- e51- ntlicher Aspekt der

’

'WeriigStenS no

‘

Forderung nach fieier mediziniseher Ver-

so‘rgun1; ist dag". Recht aufSeibstbestimmung
fiber den eigenen K6rpe1‘.Auc1h hier sehen

wzir ein paralleles Interesse. Die Erfahrungen,
daiB Arztlnnen in enger Zusammenarbeit
11111 der Ph1am1a-industzrie Patenilnnen zu

Objekten ohne eigenen Willenund Eni—

scheidungsrecht machen, ist uns mit den -

gefangenen Frauen und Méinnem gemein=
sam. Faisch— oder Niehtinformation fiber

Krankheiten und»Behandlungsmogiichkei-
1e11, autorirdre Entncheidungen der “Gott—

Innen in Weiii‘” fiber unserezn' Kdrper sind

eher die Regei 2115 die Ausnahme. Daist es

nurfoigerichtig, 112115 die Wirkunsgweise und'

1 Nebenwirkungen der ‘versehriebenen Medi—

erst aus der ‘Paekungsheiiage
”‘zu'erfahren nd (sofenn wir dieee verste—

hen). MedikamemenVersuehe an} Nichts—

ahnenden gibi es drauBen wie drinnen.

Doeh auBerhaib der Cwefia gnisse gibt es

teiiweise die Mdglic’hkeit,
eiehdem zu hen. Wir 111111111211 die Arztln

w‘alhien Lind/Oder ~ falls es der Geldbeutei

zul‘zifit—zB. zu einer Heilpraktikerln gehen.
Aueh fiir die oeuenseitnze Untersifitzung,

11nd Information dureh/in Beiroffenengiup-

pen, dais Sehaffen von Aitemativen 2111 hen-

schenden Schulmedizin ist ein V61such 1:11:11

derObjektrolie Z11 entziehen und wenig-
stems teiiweise selbst' fiber den

eigenenKorper bestiminen :11 1115111111211,

in den Knasten ist aiiei‘dings sehr wenig
von diesen alternativen Struicturen zu 511111-

r,en was nicht nui an der Realit'ait dozrt liegt,

sondem 21111311 Folge dergeIingen Sensibili—

ta'i der iinken 11nd iiberalen Offentiichkeit
-

111.1 die Situation in den Knasten iet Auder

den A1DS—H11fen sind uns kaum Gruppen

bekannt, die sieh intensiv mit den gesund-
heitiichen Beiangen gefangener Frauen und

Miéinner beechéiftigen. Seibxst hei diesen wird

dais Engagement dort meiet von wenigen

getragen.
Daviele Geifangenen fiberhaupt Reine

Kon‘takte naeh drauifien habe11,sie also eueh

bei der Durehseizung der Forderung 11211311

freier medizinischer Versorgung gar nicht

in derLage wiiren, eine Armin ihrer Wahi zu

finden', ist es unsere Aufgahe drauBen, In—

formationen fiber “guite” Arztinnen (die sieh

die Knfiste zu gehen) find/Oder andere Heiig

methoden etc. naeh drinnen zu vermittein.

Teii einer freien medizinischen Versor—

gung 1111 Knast is1t,mindestens die Mogiich—
keit fiber die Behandiung des eigenen Kor-

peis seibstheetimmen zu kennen iDazu

gehbn auch nieht aliein auf die Sehuimedi—

zinaangewiesen zu sein

Grundsfitzheh 3113111 811311 noch die Fzrage,
.

wie eine freie bzw. sinnvolie medizinisehe

Versorgdng u‘mgesetzt werden kann, 1ohne

die beechriebenen krankmachenden Bedin~

gungen des Knastes einzubeziehen. Ange
sieh‘is derLebens= und Umweltbedingungen
ist es 311th drauBen kaum mogiich, gesund
zu bieihen/werden. Aueh hier sehen wir

einen paraillenen Zusammenhan’g der Siam-1

tion innerhaib und auBerhalb der Kndste, der

ailerdings kaum thematisiert wird. Krank-

(‘1 131 111~
'

1| 1'11‘161‘
in 1e

su den Bedingungen, istFolge er Wenn' .

auch unterschiedliehausgepragten—Mech-
aniqmen von Isolation

Entfreindung und
‘

He
1

E egen dieses Artikeis isi es,1die"
I

Beiange gefangener Frauen und Manner

anhand einer der in diesem Hungeistreik
Fo1dernngen ‘qu verdeutlichen,‘

iehtig aber War find '5 'uns,,zum
Ausdruc‘k zu bringen,1dafi u d‘fw1e‘ die

‘

medizinische Versorgung ein Ansdruek‘von 1.

Herrsehaift i511. Das Recht auf korperiicheii
und gesiiige Unversehrtheit 2111f Seibstbe—
stimmzung fiber den eigenen K rper 11nd
Geiet steht hinder den Beiangen von f‘Sieher—

.

heit und Qrdnung und den P1ofitinteressen
der Heirsehenden weit zuriick Die. deren

Gesundung nichtin diiektem Zusammen-

hang 11111 den V‘erweriungsinteres‘sen des

Marktes stehi: (oder diesem gar entgegen-
stehen)‘, haiben auchzkein Anrecht auf exit--

sprerchende Piiege und Behandiung.
.

in diesem Zuszunmenhang bedeut'et die 1

Erffiiiung der Forderung mach freier' medizi»

nischer Vei‘sorgung ohne Staatzsschmz- 11nd
'

Polizeiiiberwachung einen konkreten Sehutz

des Lebens der
gefangenen Frauen und

‘V

Manner.
V

"

Wobei 111C111 veroessen werden darf, daB
I

die kiankmaehenden Bedingungen, der

Knast seibst,1ahgesi:hafft gehfiren. .1

Was wirvor aiiem woilen, ist, deli 111eh’1"
Mensehen und Gruppen der Zusnmmen-

hang ihi‘er politiechen Airbeit mit den Kim—

pfen der' Gefangenen deutiich wird, dag
Widerstand an den urséichiich gleichen

‘

'

Grfinden — drinnen 11nd draufien —

zusam—

mienkonnnt: der 1111;115:11an des Mensehen
fiber den Menscihen.

1

‘

7

.

VIDEOiFRONT

Der Ilene Videokaia‘log 1989 ‘der

,Medienwerkstau Freiburg ist jetzt
ersehienen. 1111 Verleih sind neue

Dokumenlar-Video—Fiime zu poli-
tisehen, 51oziaien1 Lind huiturelien
Themen:

Internationale Kampfe, Latein~

amerika, Palestine, Sfidafrika, Exii;
Brennpunkte soziaier Bewegungen
Okoiogie, Hauserkampf', AntiMili—

13rismus, Arheil;

Frauen, Knast, Aids, zur jfingeren
11nd filteren Gesc’hichte de'r Linken,
zu Repression, 2:111 Frage von Macht
11nd Gegenmaeht, 11.3..

Gegen eine Sehnizgebi‘ihr von 8,5
‘

DM (111131. Porto 11nd Mwsi.) islder

Kaiaiog 7.1.1 bezie'nen bei der

Medienwerhstah Freihurg
Konradstr. 20

7800 Freihurg
Tel; 0761 / 709,75?
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LelharbeIt in dCf BRD In ihrerjetzigen Form sind in der Leiharbeit

einige Charakteristika enthalten, die die

’kiinftige Organisierung der Arbeitswelt aus

der Sicht des Kapltals ausmachen sollen.

Leiharbeit ist daher kein “systemfremdes”
Element der kapitalistischen Winsclhafts-
und Gesellschaftsordnung. Insofem kann

die Analyse der Entwicklung von Leiharbeiit
Ruckschlusse aufdie Entwicklung des kapi-
talistischen Arbeitssystems zulassen.

vonThomas Schupp

I

Die Entwicklung der Leiharbeit

Die ersten Leiharbeitéfinnen entstanden vor

ca. 35 Jahren in den USA, die sogenannten

“temporaryshelp-finns”. Zehn Jahre spiiter
wurden die ersten Leiharbeitsfiirmen in

Westeuropa gegfiindet und das erste Leihar-

beitsbfiro in derBundesrepublik Deutschland
am 1.4.1962 von der Firma “Adia Interim".

. WAE'TLTQGVg'rfindete ein Teil der Leih-

arlbeitsfinnen den Untemehmensverband fiir

Zeitarbeit e.V.” (UZA). Mit diesem schloB
die Deutsche Angestellten Gewerkschaft

(DAG) am 30.6.1970 den ersten Tarifver—

trag ab. Am 30. Juli 1987 erreichte die Zahl

‘ der Leiharbeiterinnen mit 79.529 ihren bis—

herigen Hdchststand. Bis Ende 1987 stieg
1 die Zahl der konzessionierten Verleihbe-
,. tn‘ebe auf den Rekordstand von 3.150.l

Die wirtschaftliche Situation

Anfang der 70er Jahre

Zwischen 1969 und‘ 1973 wurden von der

Arbeiterlnnenklassejdurch wilde Streiks die

Trennung von Leistung und Lohn durchge-
setzt, (1.11. die Lohne stiegen schneller als der

Produktionszuwachs. Diese von den Lohn-

abhé’ingigen erkiimpften Lohnerhohungen
waren also unabhéingig von der momen-

tanen Konjunktur und die Profitrate fiel

Anfang der 70er Jahre.

“Diese Kampfe entstanden aus der ein-

heitlichen (Arbeits—)‘situation in den Fabri—

ken und Wohnbezirken und fijhrten von

dalier zu einem gemeinsamen Kampf mit

einheitlichen LohnfOrderungen. (...) Doch

nicht nur die Wilden Streiks, Sabotageak—
tionen, Fabrikbesetzungen, Verminderung
and Verweigerung von Arbeitsleistungen
fiihrten zum Stocken der Profitrate, ebenso

von Bedeutung war die immer ungehemm-
tere Aneignung von sozailstaatlichen Leis-

tungeri”.2

Die Antwortides Kapitals: die

“Energie-” und Wirtschaftskrise

Da sich die Lohne nicht am nominalen Stei-

gen hindern lieBen, wird mittels der inszen-

ierten “Energiekrise” ein Vierteljahr nach

dem Hohepunkt der 73er Streikwelle ver—

sucht, fiber die gestiegenen LebenshaltungS-
kosten z.B. beim Auto und der Wohnung

'

den erkialmpften Lohngewinn indirekt wie-

} der abzuschopfen. Eine zweite Variante deS

Kapitals war die Abkehr vom keynesiani—
schen Vollbeschfiftigungsmodell. Mit Hilfe

;
des sprunghaften Anstiegs der Arbeitslosig-

. keit wurde eine Reserveannee von Arbeits-

kréiften geschaffen, um wie schon so oft in

der Geschichte des Kapitalismus, die Lohn-

abhéingigen zu disziplinieren und Druck auf
‘

die Lohne auszuiiben.

Leiharbeitsfirme‘n als Rfidchen in

der neuen Strategic des Kapitals

Die Leiharbeitsfinnen waren in den 7061‘

Jahren ein Instrument des Kapilals, um die



gesellschaftlich weit verbreiteten Einstei—

IUngen und Verhaltensweisen gegen die

Lohnarbeit wieder in den Auslbeutungspro-

7eB zu integrieren. Individuelle Verwei-

gerung wie Krankfeiem, den Betrieb wech—

Seln, Pausen ausdehnen und kollektive

Aktionen wie autonome Streiks sollten zu-

riickgedréingt werden, damit der Produk-

tionsprozeB nicht geféihrdet wurde.

“Das Bediirfnis nach Selbstbestimmung

wird vom K apital individualisiert und damit

(.. .) entsprechend seinen Produktivitfitser—

fordemissen benutzbar".
2

Die Renitenz der ArbeiterInnen sollte

isoliert bleiben und nicht in kollektive Ak-

tionen umschlagen konnen. Hierfiir werdlen

die Produktionsabschnitte entkoppelt: Ein—

fiihrung von Pufferzonen in der Fabrik,

Auflosung der FlieBbandabteilungen, Ein-

richtung teilautonomer Gruppen; auBerhalb

der Fabrik wurde das Klitschennetz, die

diffuse Fabrik, ausgeweitet. Mit dem Mittel

Arbeitslosigkeit werden die renitentesten

und unproduktivsten Arbeitskréifte aus den

Kembelegschaften entfernt, um sie fiber
prek'aire Arbeitsverh'ailtnisse wieder in den

ArbeitsprozeB einzugliedem. So sullen die

Poren des Arbeitstages verschlossen wer-

den und die Verweigerung der Lohnarbeit

ins Leere laufen.

Der Arbeitsmarkt kommt fiber Flexibili-

sierungs- und Rationahsierungsmafinahmen
immer mehrms Rotieren. Eine riesige Dreh-

scheibe vermittelt1mmer haufiger Iobs un-

ter dem Lohnniveau des vorherigen. So

konnen ohne groBen inflationaren Druck die

Profite der Untemehmen stabilisiert und

gesteigert werden.

Die Entwicklung in den

80er Jahren

Die Arbeitslosenzahlen wurden trotz des

Aufschwungs nicht gesenkt. So griff die

neue Strategic der Untemehmer: Angst um

den Arbeitsplatz, Angst um ein gesichertes
Einkommen, hijhere Rhythmen und niedri-

gCre Lohne wurden akzeptiert. 1984 konn—

ICD Kapital und Gewerkschaften mit der

385-Stunden-Woche eine weitere Flexibi-

1'Slfiirung 11nd damit Prekarisierung dutch—

Setzen. Leiharbeit, befristete Vantage, 440.-

DM Jobs etc. sind fiir viele Arbeiterlnnen
zurNormalitéit geworden und verlieren somit

ihre abschreckende Wirkung. Das prekéire
Arbeitsverhéiltnis wird von ihnen in ihre

Lebensplanung eingebaut, so daB mittels

Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Schwarzar—

beit etc. sich der Lohnarbeit entzogen wird.

Renten—, Gesundheits- und Steuerreform

Ende der SOer Jahre sind nun Instrumente

des Staates, erkfimpftes Einkommen wieder

abzuschopfen und von unten nach oben

umzuverteilen, wobei his heute wegen des

heftigen Widerstandes schon wieder be-

triiclhtliche Abstriche gemacht werdlen

mufiten, 2.13. dutch Warnstreiks derDrucker-

Innen ge/gen die Besteuerung der Nacht- und

Feiertagszulagen.

Das Instrument der“F1exibi1i-

sierung”

“Das Prinzip der Warenverteilung durch

Angebot und Nachfrage wird nun auch..

aufdie menschliche Arbeitskraft angewandt
Zudem bedeutet die Flexibilisierung der

Arbeit h'aufig eine Arbeitsintensivierung und

Diszipliniemng der Arbeit.”5

Flexibilisierung wurde in den 81Oer Jah—

ren zu dem Zauberwort und der Strategic,
mit der die Untemehmen versuchten, Um-

strul<turierungen durchzusetzen., Flexibili—

sierungsstrategien setzen vor allem bei der

Arbeitszeit, bei Beschfiftigten und bei den

Arbeitsverh'altnissen an.

Gerade im Bereich der Arbeitszeitflexi-

bilisierung kam es zu groBen Auseinander—

setzungen. Durch die industrielle Entwick-

lung wurde das System der Lohnarbeit aus—

differenziert in die Dreiteilung Vorberuf,

Beruf, Ruhestand. Die Krise des taylori—
stischen Organisationsmodells (= Aufspal-

tung der Arbeit in Produktionsabschnitte,

z.B. FlieBband, wissenschaftliche Arbeits-

organisation) bzw. des fordistischen Gesell-

schaftskonzepts (= industrielle Massenfabri—

kation) bewirkte eine Erosion der Normal—

form der Lebens- und Arbeitszeit. Auf die-

sem Hintergmnd formieren sich Konflikte

der Wochenarbeitszeitverkiirzung, Vorruhe~

stand, der Wochenendarbeit, Teilzeitarbeit,

die Entkopplung der Betriebszeit von der

Arbeitszeit, Schiehtregelungen und Gleit-

zeitsysteme.
“Zerfaserung der Erfahrungsgmndlage

kollektiver Organisationspraxis ist die ein-

deutige politische Strategie der Arbeitszeit—

flexibilisierung”.
6

Von Untemehmerseite wird das Ganze

so interpretient:
“Aus Arbeitgebersicht ist Arbeitszeit-

flexibilisierung gleichbedeutend mit der

Entkopplung von Axbeits- und Anlagen-
laufzeit. Langfrisitig bedeutender ist das

Interesse einer stiindig grofier werdenden

Zahi von Arbeitsnehmem, die Arbeitszeit—

flexibilisierung zu nutzen, um in einer indi-

viduellen Kombination von Arbeitsdauer,

Lage der Arbeitszeit und Gehalt ein Opti-
mum zu erwirtschaften. Noch auflange Sicht

wird das ‘Nonnalarbeitsverhaltnis’ fiir eine

Mehrheit der Arbeitnehmer der Standard

sein. Jedoch wéichst die Zahl der Spezia-
listen, die als neue Selbstfindige Oder Teil—

zeitbeschiiftigte trotz kiirzerer Arbeitszeit

grofiere Einkommenschancen hatten. Es

wfichst der Bedarfder Untemehmer an Leih-

arbeitem oder befristeten Angestellten die

kurzfristig anfallende Leistungen erbrin-

gen”.
7

Die Flexibilisierung bei den Beschéiftig-
ten zielt auf die Erhb‘hung der Mobilita't, die

Ausweitung derQualifikation,die Differen-

zierung der Bezahlung sowie der Entregu-
lierung der Kiindigungs— und Arbeitsschutz-

bedingungen.X

Leiharbeit in den verschiedenen

Branchen

Die Gewichtigkeit der Leiharbeit diirfte

nach dem Verbot im Bausektor (am 1.1.82)
im industriellen Sektor noch ausgepr’dgter
sein. Vor allem beim Maschinenbau, in der

Elektroindustrie und im Schiffsbau wird die

Leiharbeit iiberdurchschnittlich intensiv

genutzt. Mit 0,58% des Arbeitsvolumens ist

die Nutzungsintensit‘at von Leiharbeit beim

Schiffsbau am griiBten." In diesem Bereich

gibt es groBe Auftragsschwankungen, die

durch Rationalisierungen und Arbeitsplatz-
abbau zum Teil bewfiltigt werden. Ein ande-

res Mittel ist der Aufbau eines Flexibilisie-

rungsinstrumentariums bestehend aus Leih-

arbeit Werkvertr‘agen
und hohem Uberstun-

denniveau

Beim Maschinenbau ist es durch Ratio-

nalisierungen mittels neuter Technologien
zu einem Beschéiftigtenriickgang gekom-
men. Produktionsschritte werden ausgelagert
und sich auf die Kemproduktion konzen-

triert. Durch Lieferfristen kommt es zur

Zunahme des Termindrucks, d.h. Flexibili~

sic-rung von Menschen und Arbeitsorgani—
sation sind fiir die Untemehmen wichtig
Daher gibt es reduzierte Stammbeleg-
schaften, hohes Uberstundenniveau und

Leiharbeit, die mit 0,52% vom Arbeitsvo-
lumen nur knapp hinter dem Schiffbau Iiegt.

'“

In der Elektroindustrie betr'zigt die

Nutzungsintensitéit 0.4%. In diesem Bereich

gab es zwischen 1975 und 1980 einen Be-

schéiftigungsriickgang vor allem bei An- und

Ungelemten. Dieser Riickgang wird seit

1978 verst'airkt dutch Leiharbeit kompen-
siert. Da diese Branche in den letzten Jahren

eine starke Wachstumsbranche war und ist,

liegt die Vermutung nahe, daB es auch zu

einem iibe‘rdurchschnittlichen Anwachsen
der Leiharbeit in diesem Bereich gekom—
men 1st.

Dutch den" KontinuitatsprozeB in der

Produktion bestehen in der chemischen
Industrie wenigerFlexibilisierungsmoglicI1-
keiten. Diese sind eher bei Wartung 11nd

Instandhaltung sowie in der Verwaltung

gegelben. 1m gewerblichen Bereich komnu
es zum Einsatz von Subuntemehmen mittels

Werkvertréigen sowie von Leihatbeitsfimien.
Uber 50% der Beschiiftigungsstunden des

Leiharbeitsvolumens werden von Frauen

erarbeitet, deren Anteil in der Chemischen
Industrie bei ca. 30% Iiegt. Die Leihar-

beiterlnnen werden vor allem im Verwal-

tungsbereich eingesetzt.”
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Generell bleibt festzustellen, daB ein

hdher Leiharbeitsanteil in den Branchen zu

finden ist, die besonders ijb‘erstundenintensiv

sind. Motive das Flexibilisierungsinstrurnent
Leiharbeit einzusetzen sind Unsicherheit der

Nachfrage, Konjunkturschwankungen,
Krankheit, Urlaub etc.

Im Dienstleistungssektor kommt es ver—

gleichsweise zu geringer Leiharbeits-

nutzung. Sie dient hier als Option zur Auf—

rechterhaltung des Arbeitsprozesses (Perso-

nalengpasse) bei Banken und Versiche-

rungen, offentlichen Verwaltungen sowie

anderen Dienstleistungsbranchen. In der

Regel werden im Dienstleistungssektor
zunachstinteme Flexibilisiemngspotentiale

genutzt. Durch die Spreizung des Angebots
entsteht ein haflerer Machtkampf. Die Be-

schaftigten werden innerbetrieblich qualifi-
ziert, damit sie an Arbeitspl‘atzen und —ge-

genstanden flexibel eingesetzt werden kon-

nen. Dariiber wird der Aufstieg selektiert.

Fur unqualifizierte Tatigkeiten werden vor

allem Frauen als Teilzeitkrafte eingesetzt,
.

weniger fiber befristete Vertréige. Kurzfri-

stiger Mehrbedarf entsteht wegen der Auto-

matisierung nur noch selten beispielsweise
mit Werbekampagnen, die dann fiber Leih-

arbeiterlnnen abgedeckt werden.

Leiharbeit in Atomanlagen

Als technologische Gronrojekte mit High-

‘

Tech-Konzentration sind Atomanlagen gute

Beispiele dafiir, wie der kapitalistische
WirtschaftsprozeB in anderen Bereichen

organisiert wirdl. Die Produktion von Atom-
'

energie ist eine gewaltt'zitige Technologie,
nicht nur weil sie Leben bedroht, sondem

auch weil sie in besonderem MaBe die

Anpassung der Arbeiterlnnen an die Ma-

schinerie verlangt. Fehler konnen lebensge-
fiihrliche Folgen haben, sowohl fiir das

Individuum als auch fiir die Gesellschaft.

Die Arbeitsbedingungen in Atomanlagen
sind gekennzeichnet durch Verstrahlung,

Hierarchisierung (Festangestellte/Leiharbei-
ter) und Militarisiemng. Etwa eine halbe

Million Menschen arbeiten unter diesen

Bedingungen. Leiharbeiter (3/4 der Beleg-
schaftl), befristete Arbeiter und Ausl'ainder

werden durch die Art der Zusammensetzung
der Arbeitskolonnen, den Arbeitsvertrag und

durch scharfe Kontrollen diszipliniert. denn

die Leiharbeiter mfissen die schmutzigsten
und verseuchtesten Arbeiten unter den un-

zureichendsten Schutzbedingungen, zu den

niedrigsten Lohnen, langsten Arbeitszeiten

und unsichersten Arbeitsverhéiltnissen er-

ledigen.
Ohne Leiharbeitgeht gar nichts in Atom-

anlagen. Durch die wird die Zusammen-

setzung "der Belegschaften entscheidend

mitbestimmt. Durch standige Fluktuation,
die Sprachprobleme und die Hierarchisie-

rung soll eine Solidarisierung der Arbeiter-

Innen gegen die‘ unzumutbaren Arbeitsbe-

dingungen vermieden werden.

ln einem Atomkraftwerk sind ca. 200

Menschen festangestellt, doch tauchen in

der Jahresbilanz zwischen 1000 und 2500

Beschiiftigte auf. Diese Fremdkréifte sind in

der Revisionszeit (ca. 4 bis 6 Wochen im

Jahr) téitig. In dieser Zeil; werden auch ein

Drittelder Brennelemente ausgetauscht. Der

Reaktor muB hierfiir abgeschaltet werden.

Da dies Verluste fiir die Betreiber bedeutet,
sind alle Revisionsarbeiten genau aufein-

ander abgestimmt. Dies fiihrt zu einem er—

hohten Druck fur die Arbeiter, die zum Teil

Arbeiten im Primarsystem des Reaktors mit

iiberaus hoher Strahlenbelastung ausfiihren,
so daB sie nach ein oder zwei Tagen die

“zumutbare” Jlahresstrahlendosis abbekom-

men haben. Dies erkliirt den hohen “Ver-

schleiB” von Arbeitskraften wéihrend einer

Revision.l2

Und auch hierbei gibt es Moglichkeiten,
die Strahlensclhutzvorschriften zu umgehen,
indem mal der Dosimeter zerstort wird Oder

bei der Kontrolle ungenau abgelesen wird.

Wer sich diesem Arbeitssystem nicht

total unterordnet, unterliegt vielfaltigen
Repressionsmoglichkeiten, z.B. Arbeiten in

den hochverstrahlten Bereichen bis hin zur

Entlassung, was beides existenzbedrohend
sein kann...

Wahrend die festangestellten Facharbei-

ter die heiBen Zonen mo'glichst meiden und

nur Einweisungen geben, kommt es den

Leiharbeitem nur darauf an, moglichst viel

Geld zu verdienen, da sie ja nur befristet

angestellt sind, wobei sie aufgrund ihrer

Zwangssituation sich selbst gef‘zihrden.”
W'ahrend nach Beendigung der Arbeiten die

festangestellten Facharbeiter von ihren Fir—

men zurKontolluntersuchung (Ganzkorper-
und Organbelastung) geschickt warden,
miissen sich die Facharlbeiter von Leihfir-
men selbst darum kijmmem. Leilharbeiter
wurden dort nicht gesehen. D.h. mit Ab-
nahme derQualifikation nehmen ebenso die

Sicherheitsbestimmungen und die Léhne ab.
lln der Broschfire “Leiharbeit in Atom-

kraftwerken” werden anhand des Atom-
kraftswerks Leibstadt/Schweiz die Arbeits—

bedingungen der Leiharlneiter beschrieben,
die in ahnlicher Form auch fiir die Atom-
kraftwerke in der BRD gelten: Die Arbeit
wird in Kolonnen mitje 7 bis 9 Leiharbeitern

organisien. Ein Faclharbeiter aus dem Atom-
kraftwerk leitet die Kolonne. Die Zusam-

mensetzung der Kolonnen wechselt hfiufig
mit unterschiedlich‘qualifizierten und aus

verschiedenen europaischen Landem stam-

menden Arbeitem. Die Entlohnung ffir die
gleiche Atheit ist oft unterschiedlich. D16

Sprachlbarrieren und die zum Teil groBen
Entfemungen machen erstens eine Orgam—

sierung fast unmoglich, d.h. ein Lohndruck

in der Region wird vermieden und zweitens
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wird das Erkrankungsrisiko an Leukamie,

Krebs etc. verteilt, so daB es in der regiona—
len Statistik nicht mehr nachzuweisen i'st.I4

Leiharbeit bei ALKEM

Die Hanauer Plutoniumfabrik ALKEM

besch'aftigt nach Berichtem der FR?5 regel-
maBig Leiharbeiter derFirmen “Manpower”
aus Frankfurt und der Hofheimer “Automa-

tions-Service” in der Brennelementeferti-

gung. Laut ALKEM—Pressesprecher Jend

sind dies ca. 20 qualifizierte Metallfacliar—.

beiter, die bei “StoBgeschaften” eingesetzt
wiirden. 1m Bereich der staatlichen Gewerbe—

aufsicht Frankfurt sind 128 weitere Firmen

berechtigt nach §20a der Strahlenschutzver-

ordnung Arbeitskr'afte an mit radioaktiven

Steffen hantierende Firmen zu verleihen.

Konkrete Zahlen werden nicht genannt, da

diese unter das Betriebs= und Geschaftsge—
heimnis fallen.

Und nichtjeder Inhaber eines ausgestell—
ten Strahlenpasses arbeitet dann auch in

einem Nuklearbetrieb. Zwar werden diese

Leiharbeiter im Wiesbadener Sozialmini-

sterium und beim Bundesinnenministerium

registriett und es wird darauf geachtet, daB

Sie nicht mehrere Strahlenschutzpalsse besi-

tzen und sie werden sogar vom Verfassungs-
schutz fiberprfift, doch einen genauen Ulber—

blick fiber die in Brennelementefabriken

Gingesetzten Leiharbeiter haben auch die

Zustandigen Behbrden nicht. Hier funktio-

niert der Zwang zu illegaler Beschiiftigung
ijber die Sechs-Monate-Grenze (z gesetz-
lich festgelegte Hochstarbeitsdauer furLeih-

arbeiterlnnen in einem Betrieb) mit der

Drohung der Entlassung. Nach Angaben der

FR lag die Leiharbeiterquote bei den Ha-

nauer Nuklearbetrieben 1983 bei etwa 17%

(VOn 1300 Beschéiftigten 200‘). Das angeb—
liche StoBgeschaft mit Leiharbeitern ist

Dauerzustand. Hierbei wird die Strahlen-

SChutzverordnung betriebswirtschaftlich
0Plimal genutzt. Wenn die vorgeschriebene
Strahlungsdosis fiberschritten ist, werden

die Leiharbeiter einfach aus der Produktion

ganommen. Das ist fiirdie Entleiher billiger,
als Angehorige der Stammbelegschaft, die

bei Erreichen der maximal zuléissigen

Héchstwerte fur die Produktion ausfallen,

Weiterbezahlen zu mijssen.

Leiharbeit ein Instrument der

Umstrukturierung

Leiharbeit ist nicht die Arbeitsform in einem

“modernisierten” Kapitalismus, sondem eher

ein Instrument im Zuge dieser Anpassung.
Doch hat diese Beschaftigungsform eine

Art Pilotfunktion ffir den Arbeitsmarktum-

bruch. Als ein Katalysator fungiert sie fur

Entdifferenzierung und Vielschichtigkeit
von Berufen, d.h. sie ist konzentn‘ert auf

Berufe mit hoher Verwendungsbreite. Uber

die Leiharbeit laufen Mobilitatsprozesse

gegen die Arbeitsmarktsegmentierung, so

daB sie tendenziell das normale Beschafti-

gungsverh'altnis in Frage stellt. Voraus—

setzungen sind hochstandardisierte Arbeits-

platze mit stereotypisierter Arbeit, die den

Leiharbeiterlnnen angeboten werden mus—

sen, so dafi die Arbeitskrafte ohne groBe

Einarbeitungszeit einsetzbar sind. Die im

Gesetz festgelegte Einsatzhdchstdauer von

6 Monaten in einem Betrieb, ist eine relativ

kurze Zeit im Vergleich zu den im Beschaf-

tigungsforderungsgesetz festgeschriebenen
18 Monaten fiir befristete Arbeitsvertréige.

Vorg'ange ist der Verleih von Arbeitskraften

fiir sechs Monate unrentabel, es sei denn es

werden die gesetzlichen Bestimmungen

umgangen. Zuséitzlich wird der Leiharbeit

durch die neu eingefiihrte Entleiherhaftung
Grenzen gesetzt. “Pufferarbeitsplatze”, d.h.

Arbeitsplatze, die leicht mit Leiharbeiter-

Innen zu besetzen sind, sollten vom Zu-

sclhnitt und Inhalt so beschaffen sein, daB so

wenig wie moglich Einarbeitungszeit notig
ist.16

Gesellschaftliche Funktion von

Leiharbeit

Die Leiharbeit soll als ein Instrument des

Kapitals die in jahrzehntelangen Arbeiter-

Innenkéimpfen verfestigte und verrechtlichte

Position der Klassenauseinandersetzung
autfbrechen und kiinftig verstfirkt angewandt
werden.

Fiir Organisation und Reproduktion des

Betriebes hat die Leiharbeit folgende Funk-

tionen:
- Leiharbeit als Dispositionsmasse
des Betriebsrates

Fiir die Einarbeitung in kompliziertere

- Leiharbeit als Aufschub‘der Um—

strukturierung, des Lavierens zwi—

schen zwei Modellen der Betriebsor-

gamsation
- Leiharbeit als entlastende Funktion
fijr absehbare Risiken und Kosten
— Leiharbeit geht aufdie unterschied-

lichsten Unternehmerphilosophien
ein und kann mehrere Funktionen

gleichzeitig iibernehmen.’7

Leiharbeit entspricht dem Untemehmerbe-
durfnis nach kurzfristig, flexibeleinsetzba-
rer Arbeitskraft, die nicht oder sebr schlecht

organisiert ist, so daB ein niedriges Lohnni-
veau und schlechte Arbeitsbedingungen
gegen die Lohnabhangigen durchgesetzt
werden konnen.

Mittels der Werbepropaganda der Ver-

leihbranche wird dann noch den Leihar-

beiterInnen das Bedijrfnis nach wechseln—

den Tatigkeiten mit der “Sicherheit” eines

Arbeitsplatzes hineininterpretiert. Dieses

Bediirfnis trifft aber nur auf einen geringen
Anteil der Leiharbeiterlnnen zu.

Zwar gibt es den Wunsch nach indivi-

dueller Gestaltung von Arbeitsverhaltnissen,
doch steht dies asymmetrisch zu den tat-

séichlichen Machtverhéilmissen, so daB solche

Wunsche direkt gegen die Individuen ge-
richtet werden, d.h. kapitalistisch verwert-

bar werden. Nurdurch kollektive Organisie—
rung konnten bis jetzt allgemeine Verbes-

serungen in den Arbeitsverhaltnissen durch-

gese‘tzt werden. Daher soll die Leiharbeit die

Lohnabhangigen destabilisieren und spa]-
ten sowie deren kollektive llnteressenvertre-

tungen zurfickdrangen.
In der Diskussion um neue sozial-oko-

nomische Strukturen vor dem Hintergrund
des Bediirfnisses nach zeitlicher befristeter
Arbeit fallen Begriffe wie “Arbeitszeitver-

kfirzung”, “Teilzeitarbeitspléitze”, “Job-

Sharing” etc. Es geht hierbei um Ansatze
nach mehr Selbstbestimmung und Selbstor-

ganisation, z.B. “ZeitSouveréinitéit”. Das

Bediirfnis nach “maBgeschneiderter Arbeits-

zeit”, vor allem bei' Frauen kommt in den

“normalen” Betrieben nicht zum Zuge. Doch

der SchluB, dais Leiharbeit die Alternative
1st, ist sicherlich falsch; “denn auBer der

Befristung von Arbeitszeit wird durch die
Leiharbeit nichts von den Wiinschen und
Wertvorstellungen eingelost, die immermehr

Menschen formulieren: mehr (zeitliche)
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Souveréinitéit, mehrSelbstbestimrnung, mehr

Sinn und Qualit'ait der Arbeit”‘.'8

Die Untemehmen setzen dagegen ihre

Forderungen nach Anpassung des Arbeits-

marktes an die sich findemden Bedingungen,
Bedl‘irfnisse und Wertvorsteilungen. Sie

wollen mehr Pluralitfit, d.h. mehr Konkur-

renz und Flexibilitfilt zu ihren Gunsten. Und
,

.

um solche Verinderungen zu gestalten,
benutzen sie die Leiharbeit als ein Mittel, ,

neue gesellschaftliche und okonomische
'

‘

Strukturen zu manifestieren.'9

Die Verleihbranche expandiert im Boom

und wird danach wieder zuriickgestutzt. Das

ist ihre Funktion: bei verrechtlicihten Ar-

lbeitsverhéiltnissen jederzeit entlafibare Ar- 5

lbeitskréifte zur Verfiigung zu stellen.

- Leiharbeitdiszipliniert unangepaBte ~

Arbeitskriifte, léiBt sie ins Leere lau-
’

fen. Krankmachen, Absentismus und

Fluktuation stort nicht mehr.

- “Arbeitsiosigkeit” als Waffe wiirde
'

durch arbeitsintensive Gronrojekte .

in einer Region entschfitft, wenn nicht

Leiharbeitsfinnen von fiberall her j

Arbeitskréifte heranschaffen wiirden.
— Klitschenbetriebe sind aus Kosten-

griinden aqueihfirmen angewiesen,
da sie nicht so viele ArbeiterInnen
fest anstellen konnen.
— Innovationen konnen oft nur mit

Leiharbeiterlnnen durchgesetzt wer-

den (neue Maschinen, hohere Ar-'

beitstempi, neue Schichtregelungen).
— Leiharbeit funktioniert bei GroB-

unternehmen als Probezeit, dann wird

das beste Zehntel nochmals in Probe
'

fibemommen.
- die Sfitze der Leiharbeitsfirmen

liegen um den Durchschnittslohn plus
Nebenkosten, so daB Uberstunden—

geld bei den Entieihem gespart wer-

den kann.

Fazit und Ausblick?

Obwohl die Leiharbeit in den letzten Jahren

expandierte, ist deren volkswirtschaftliche

Bedeutung weiterhin eher marginal. Doch

schon in den einzelnen Branchen kann sich

dieses Bild findem. Durch den massiven

Einsatz von LeiharbeiterInnen werden bei-

spielsweise die Stammbelegschaften in der

Metall—, Eiektro— und Werftindustrie massiv

unter Druck gesetzt, so daB Leiharbeit hier

als ein Mittel der Umstrukturierung und

Zerschlagung von Albeiterlnnenhochburgen

fungiert.
“Menschliche Arbeitskraft stellt fiir die

Untemehmen in erster Linie eine okono-

mische GroiBe dar, mit der moglichst ren-

tabel gewirtschaftet werden muB”20 So ist

I

j Leiharbelteine Erschemungsformfime durch
_

Rationalisierungen die menschliche Arbeits—
- kraft tendenziell auflo‘st, um sie besser zu

V

'

kontrollieren.“ Durch den stdndigen Ar-

beitsplatzwechsel der Leiharbeiterlnnen

fordert Leiharbeit die Unorganisiertheit und

treibt die Spaltung in Stamm- und Randbe-

legschaften .voran. Diese Tendenz im Zu-

sammenspiel mit den anderen prek’ciren
Arbeitsverh’ciltnissen wirkt sich dann auf

den gesamten gesellschaftlichen Produk-

tionss und Reproduktionsbereich aus.

Ffirdie weitere Entwicklung des bundes—

deutschen Kapitalismus sind unter anderem

die folgenden Faktoren wichtigz‘ Mit dem -

angekiindigten Zustrom von Uber- und

Aussiedlem aus den Ostblockstaaten in der

GrdBenordnung von 600.000 in den Jahren

’89-’91 und dem weiteren Zustrom von

Imigrantlnnen aus den Lfindem der Peri-

pherie wird ein Arbeitskréiftepotentiai her-

angefiiihrt, das wegen niedriger Anspriiche
und hoher Arbeitsmotivation profitabler
vemertet und auch besser in prekéire Ar-

beitsverhiiltnisse bzw. in die Untergrund-
okonomie gedriickt werden kann.

(Nimmt man das) steigende Selbstbe-
wuBtsein der Frauen, die zunehmend aus der
“stillen Reserve” in den Arbeitsmarkt
drfingen und die Eingliederung geburten-
Starker Jahrgéinge in den Arbeitsmarkt (hin-
zu, so) wird das hohe Arbeitsliosenniveau
mittelfristig bestehen bleiben und neue

Konfliktfelder eroffnen.

Die _in den letzten Jahren zu beobach-
tende Anderung des Verbraucher— und
Konsumverhaltens lassen eine Tendenz im
Produktions- und Dienstleistungssektor von

mehr Quantitét hin zu mehr Qualit'zit sicht-
bar werden. Dies stellt hohere Anforderungen

an die Arbeitsorganisation in den Betrieben

hinsichtlich der Ausweitung der Produlkt-
und Angebotspaletten. Der allgemelne

Konjunkturzyklus von Boom— und Rezes—

sionsphasen wird sich in Branchenkonjunk-
turen ausdifferenzieren.

Fiir diese Flexibilisierungsvorhaben des

Kapitals sind Leiharbeits— und andere pre-

kére Arbeitsverhéiltnisse wichtige Instrn—
meme. So pléidieren Biedenkopf/Miegel 1n

einem Gutachten fiir den Bundesverband

Zeitarbeit ffir eine volle Integration der

Leiharbeit in das Wirtschafts- und Sozialge—

fiige.22
Inwieweit diese Integration der Leihar—

beit in das Wirtschafts— und Gesellschafts-

system machbar ist, wird vom Stand der

Klassenauseinandersetzungen bestimmt.

Diese beinhalten ffir mich nicht nur den
Produktionssektor, sondern auch den weir

ten Bereich der Reproduktion. Dieses Feld

war in den letzten Jahrzehnten von heftigen

Auseinandersetzungen bestimmt wie dem

Kampf um die Erhaltung und Verbesseruflg
der okologischen Grundlagen, Thematisle-
rung patriarchaler Strukturen durch dle

Frauenbewegung, Selbstorganisation. C165

Alltags durch Selbsthilfegruppen, Wider-

stand von Biirgerinitiativen sowohl gegen

Gronrojekte der Herrschenden als auch

gegen kommunale Herschaftsstrukturen, das



Infragestellen derherrschenden“Sicherheits-

logik” durch die Friedensbewegung etc.

Diese K‘ampfe entwickelten einen ausge-

préigten antiautorit‘airen bis. zum Teil anti-

staatlichen Charakter der darin Agierenden.
Der Wunsch nach herrtschaftsfreieren

Beziehungen zwischen den Menschen

schléigt sich auch auf den Produktionssektor

nieder. Offene Repressionsstrukturen wer-

den in den Betrieben immer weniger akzep-

tiert, so daB das Kapital mittels Pseudozuge-

stéindnissen und dem Gewéihren von Schein—

autonomic (Arbeitsgruppen mit beschréink-

ten Kompetenzen) versucht, die Unzu-

friedenheit der Lohnabhéingigen produktiv
zu integrieren.

Diese Faktoren zusammengenommen

werden letztlich entscheiden, wie sich die

Akzeptanz von Lohnarbeit im a11gemeinen
und der Leiharbeit im speziellen in Zukunft

entwickeln wird. Die Verwirklichung der

Utopie einer herrschaftsfreien Gesellschaft

Ohne Ausbeutung und Unterdrfickung wird

das antagonistische Verhéilmis Kapital/
Arbeit und die daraus resultierenden Kéimpfe
auch weiterhin bestimmen.
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>>Baiern ist Réiterepublik...« ertome es

am 7. April 1919 fiberall in Bayern. Dort
wo konservativ-klerikale und rechtsra-

dikale Gesinnung auch heute noch im-

rner frohlich ihre Herrsclhaft feiert, be-

fand sich vor 70 Jahren ein Schwerpunkt
der Revolution. In den groBen Stidten
und kleinen Ortschaften Bayerns, in

Mfinchen, Wiirzburg, Lindau, Burglen-
genfeld, in Passau und Hof . .. iibernah-
men Albeit», Sbldaten- und Bauernréi-
te die lokaleMacht, kontrollierten Zei-

tungen und versuchten die Macht der

Monarchie und des Kapitalismus zu bre-
Chen.

Die Geschichte der ersten bayerischen
Réiterepublik wird in’dem Buch auf fiber

750 Seiten ausfiihrlich, Ort fur 0n, er-

zéihlt. Milt Photos illustriert kostet cler

Band 48,—- DM.

Bestelladresse:

Trotzdem-Verlag, PF 1159,
7943 Grafenau

Postgiro Stgt. 13874-706



28

Héiuserkampf
in Koln

vom Anarchistischen Plenum Kijln

Wir schreiben das Jahr 1989 und die WeiB—

hausstr.20 1n Koln ist immer noch besetzt.

Das hatten wir irm letzten Sommer nieman-

dem geglaubt. Sah es doch so aus, als wollte

die herrschende Koalition aus Stadt und

Bullen mit dem Hausbesetzerlnnen-”Prob-

lem” in Koln endgultig aufréiumen. In—

zwischen, nacholem der offene Réumungs—
druck etwas nachgelassen 'hat, ist es fast

wieder selbstverstéindlich, daB es “die WeiB-

haus” gibt, und manche Erkermtnis aus dem

letzten Sommer ist in dieser triigen'schen
Ruhe versackt - vor allem die, daB witr an der

inzwischen vielbeschworenen “Verbrei-

terung/Verankerung” intensiv arbeiten

miissen.
'

Wir wollen mit diesem Artikel unsere

Erfahrungen und die Ereignisse im Kélner

Hléiuserkampf der letzten anderthalb Jahre

ein Stfickchen aufarbeiten. Wir beschreiben

Vieles im Detail, _weil wir glauben, daB

gerade auch angebliche Kleinigkeiten mit-

entscheiden, ob Menschen zum Widerstand

dazustoBen oder dabeibleiben. Uns liegt
nichts an der Reproduktion irgendwelcher
Mythen, uns kommt es vielmehr darauf an,

die Kréfteverhéiltnisse und unsere Chancen

realistisch einzusch‘altzen.

Selbstverst‘andlich gibt es H'auserkampf in

Koln nicht erst seit letztem Jahr, aber seine

ganze Geschicnte zu erzfihlen wiirde Bucher

fijllen. Daher nur soviel als Hintergrund: die

erste Hausbesetzung machte 1969 der SSK

(Sozialistische Selbsthilfe Koln). In der

Folgezeit besetzte er noch viele Hauser im

Kampf gegen Sanierung, Vertreibungspoli-
tik und B'Lirohochh‘auser. Ab 80/81 dann, im

Rahmen der Hiuserkampfbewegung, gab es

auch ein Hoch im Kolner Hauserkampf,
teilweise mit ziemlicher Akzeptanz in der

Bev'olkerung. In der damaligen taz-Hitliste

der Besetzungen stand Koln an zweiter Stelle.

lm Gegensatz zu manch anderen Orten

hat sich in Koln in der Folgezeit der Hiiuser—

kampf nicht verkleckert. Er war fiir die

Kblner Autonomen, aber auch andere Linke

immer wieder Thema und Kampfform. Es

war aber auch zum groBen Tell keine Be-

wegung mehr mit Breitenwirkung, sondem

Hausbesetzung etablierte sich sozusagen als

“autonome Wohnraumbeschaffungs—

maBnahme”. Ermoglicht wurde dies durch

die Duldungspolitik der SPD-regierten Stadt

Koln, die sich als “Kolner Linie” auch fiber

die Stadtgrenzen hinaus einen Namen

machte. Selbstverstéindlich réiumte die Stadt

auch viele Héiuser, aber sie akzeptierte be—

PhotoszAnarchistisches Plenum Kb'ln

setzte Hauser quasi als billige Wohnungen
und handelte nach dem Motto: “Wir tun

euch nichts, dann tut ihr uns auch nichts.”

Sie kormte das tun in dem Wissen, daB dann

in der Regel tats‘cichlich wenig von den
H'ausem ausging. Durch die Duldung er-

langte sie eine gewisse Kontrollierbarkeit

fiber diese “Szene”.

In diesem Zusammenhang mfissen wir

leider daraufhinweisen, daB es eigentlich
keine StraBenkampftradition in derradikalen

Kolner Linken gibt, zumindest fiir die heu-

tigen Generationen, und daB es hier unseres

Wissens nach 68 auch fast keine militanten

Auseinandersetzungen auf der StraBe ge—

geben hat. Wir halten diesen Punkt in einer

Einsch‘atzung fiir wichtig, weil es diese

Erkenntnis sicherlich auch schon [finger bei

den Stadltoberen und im Bullenpriisidium
gibt. Letztere konnten also eigentlich immer

davon ausgehen, daB ihnen von dieser Scite

nichts droht.

lDie letzte autonome Hausbesetzung, die

gliickte, war die Besetzung der Komerstrch

12 in Ehrenfeld (einem Kolner Stadtteil) am

12.7.87. Ab Ende 87 verschiirfte sich daS

politische Klima auch in Koln, und diese

Verschéirfung sehlug sich im Héiuserkampf

rechtheftig nieder. Die “Kblner Linie” wurde
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verlassen und, wie es in einem Kélner Video

dazu heiBt, “es war klar, dafl die Schweine

eine neue Runde I'm Hc'z'userkampf einge;
Ic‘iutet haben, und dafi die schnell zu unserer

letzten werden kb‘nnte".

Mitte Januar ’88 wurde ein grb'Beres
leerstehendes Wohnhaus in Ehrenfeld auf

d“Sm Geliinde eines Autohauses besetzt. Es

War eine “autonome Nullacht-ffirifzehn
Besetzung”, nicht breit angelegt, die srclh

auf einen Insiderlnnen—Kreis beschrfinkte:

mensCh geht rein, hangt ein Transparent
raus und verteiltein Flugblatt vor dem Hens.
Diese Besetzung wurde sofon militfinsch

gelbst: die Bullen waren massiv p‘réisent, und

\

nach drei, vier Stunden holte das Kalner
SEK die Menschen aus dem Haus: Em paar

Tage spacer erhielt der Besitzer die langer-

sehnte Abrifigenehmigung von der Stadt

und lief?» das Haus fiir einen Parkplatz ab—

reiBen.

Aus dieser versuchten Besetzung wurde

gelemt, und die nfiehste sollte ganz anders

aufgezogen werden. Die Besetzung der
“Case” Ende April ’88 sahen wir allgemem
als Test an, ob Hausbesetzungen in Kfiln

noeh méglich sind. Die “Case” ist ein gm-
Beres filteres Wohnhaus, ebenfalls in Ehren—

feld, das der Besitzer vergammeln léiBt,

obwohl noch einige MieterInnen darin

wohnen. Der gréBere Teil der Wohnungen

allerdings stem leer, und die soilten besetzt

werden. Im Vorfeld wurde Kontakt mit den

Mieterlnnen aufgenommen, und da sie sel-

ber standig, auch gerichtlichen, Arger mit

dem Vermieter haben, war der gréBere Teil
von ihnen miteiner Besetzung einverstanden.

Was hat die Besetzung der Oase ausge-
macht? Sie wurde von uns weniger erkl‘cirt
fiber “antlers wohnen/ieben wollen”, son-

dern propagiert als Kampfmittel gegen
materielle Bedingungen,denen wir allemehr
oder weniger ausgesetzt sind: Wohnraum
als Ware, (immer héhere) Mieten als Zwang
zur Arbeit. Deshalb stelllten wir die Be-

setzung in den Zusammenhang mit Proble-

men, die die Ehrenfelder Bevblkerung,
zumindest objektiv, auch betreffen: Um-

strukturierung, Mietwucher, Vertreibungs-
politik, U-Bahn-Bau, Media-Park ego. Am

Tag der Besetzung wurde massiv Offent-

lichkeit in Ehrenfeld geschaffen: Flugbl‘atter,
Plakate, Leute zogen mit Megaphonen durch

die StraBen. Vor dem Haus fand ein buntes

StraBenfest statt, das uns zwar eine Menge
Sympathie bei der Bevélkerung einbrachte,
abet die allerwenigsten, auBer begeisterten
Kindem, fiberwanden die Schwelle und

nahmen daran teil. Dennoch - dieses StraBen-

fest war es wohi, was uns vor der direkten

Rfiumung bewahrte. Sondereinsatzkom-
mandos standen in den NebenstraBen bereit,
trauten sich aber ganz offensichtlich nicht,
in aller Offentlichkeit in das Fest zu schla—

gen. Dafiir Rathen sie am néichsten Morgen
in bewéihrter Nacht- und Nebel-Tradition
mit den iiblichen Festnahmen und ED-Be—

handlungen der Besetzerlnnen. DerBesitzer
lieB alle freien Wohnungen zumauem( !) und

organisiefie einen privaten Wachdienst vor

dem Haus, der die MieterInnen und ihre
Besucherlnnen schikanierte. Vollbesetzte
Wannen urid VW-Bullis fuhren nach der

Rfiumung wochenlang Streife durch Ehren—

feJld, was ffirKélmer Verhéiltnisse ungewbhn-
lich ist.

Die Mobilisierung fiir die Oase ging in
den Tagen nach der Rfiumung ziemlich
massiv weiter - mit fihnlichen Inhallten und
der un‘ausgesprochenen Androhung einer

Neubesetzung. Die wurde auf den 11.5.88

festgelegt, doch der Staatsschutz bekam
Wind von diesem Termin und schickte seine

Handlanger vor die Oase. Wir entschieden
uns, zwar-- nicht ins Haus, trotzdem aber

dorthinzugehen, abet auf einer diffusen

Grundlage: es gab keine Verstéindigung fiber
ein gemeins‘ames Vorgehen, damit ist auch
ein organisierter Rfickzug gemeint. Die

Fudge: rund 40 Streifenbulilen im Sommer—
hemdcl‘nen réiumten uns wie einen aufge—
sch'reckten Hfihnerhaufen von der StraBe.
Es gab 11 Festnahmen, davon eine sehwere

Anklage, ffir nichts und wieder nichts! Die-
ses Desaster lbste viele Ohnmachtsgeffihle
aus. Es zeigte uns, wie wenig der von der
Presse verbreitete Mythos auionomer Mili-
tanz oft mitder Realitfitfibereinstimmt. Von
uns selber wird dieser Mythos auch gem
produziert Lind weitergetragen.
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Am 31.5. wurde die Hiittenstr. 18 (Chen-

falls Ehrenfeld, nur ca. 200 m entfernt von

der Oase) nach zweieinhalbjahriger Be-

setzung ohne jede Vorwamung geréiumt.

Sondereinsatzkommandos stiirmten um 5

Uhr morgens mit Stahlhelm, kugelsicherer
Weste und teilweise gezogener Knarre das

Haus. Alle Leute wurden festgenommen,
auf der Wache teilweise zusammengeschla-

gen, eine Frau wurde von m‘anniichen Bui-

len ausgezogen. Am Tag der Raumung war

Ehrenfeld durch Wannen regelrecht besetzt,

teilweisejagte man einzelne Menschen oder

Gruppen, was im Gegensatz zu anderen

Stéidten fiir Koln noch immer die Ausnahme

ist. Als Reaktion auf die R'alumung gab es

Tage spatter Glasbruch fiir 80.000 BM in der

Innenstadt.
‘

Diese Raumung stellte in zweierlei

Hinsicht eine neue Qualitéit dar: Erstens

geschah sie nicht, wie bisher, auf Antrag (163

Eigentiimers, wovon mensch in der Regel
etwas mitbekommt, sondem auf Antrag von

Staatsanwaltschaft und Verfassungsschutz.
damit hatten die Verantwortlichen eine

Handhabe, auch ohne Eigentiimer zu jedem
beliebigen Zeitpunkt gegen besetzte Hfiuser

vorzugehen. Die Griinde dieser politischen
Raumung der Hfittenstr. sind bis heute nicht

ganz klar. Ein Grund war sicherlich die

Volxkiiche in der Hfittenstr., bei deren Er-

offnung es zwei Wochen vor der Réiumung
schon einmal Arger gegeben hatte. Zwei—

tens wurden direkt nach der R’aumung Flijcht—

linge regelrecht in das Haus gestopft. Die

Stadt schlug mit dieser neuen Linie gleich
mehrere Fliegen mit einer Klappe: sie ver-

sucht Minderheiten gegeneinander auszu-
~

spielen, verhindert eine Neubesetzung und

. kann sich auch noch einen sozialen Anstrich

geben. Ein paar Monate spiter flogen die

Fliichtlinge wieder aus dem Haus, weii es

angeblich nicht winterfest sei. Das Haus

steht also wieder leer.

Mit der Raumung der Hijttenstir. stellte

sich die Situation, daB es nur noch zwei ohne

Vertréige autonom ibesetzte Hauser gab,
aufierdem Neubesetzungen zu dem Zeit-

punkt offensichtlich nicht durchsetzbar

waren. Die Panik vor der groBen Abraume

griff um sich. Vier, fiinf Tage spfiter gab es

das Gerficht einer neuen Raumungsdrohung,
was emstgenommen wurde. Wir begannen
mit der Verbarrikadierung der Weifihausstr.

(dazu spater mehr). Am 16.6. gab es eine

Héiuserkampfdemo zur Verteidigung der

verbliebenen besetZten Héiuser. Es war der

Versuch, keine siene-imerne Demo zu

machen, aber in so kurzer Zeit war eine

Veibreiterung kaum mb'glich. Dennoch war

es durch fibenegionale Mobilisierung mit

700 Leuten eine relativ starke Demo. Wir

befiirchteten nach den einschlfigi gen Erfah-

rungen einen Angriff auf die Demo, der

dann fiberraschenderweise nicht stattfand.

Einen Monat spfiter, am 16.7., wurde die

K6mersmr.12 wahrend des l-Jahres-Festes

ihrer Besetzung geriiumt.Angeb1iche Ruhc-

stoning wegen zu lauter Musik nahmen ein

paar Streifenbullen zum AnIaB, um am

Eingang des Hauses offenbar gezielt zu

provozieren. Nach einigem Disput wurden

sic rausgeschmissen. Mil zwischenzeitlich

eingetroffener Verstéirkung stiinmen sic dann

kurze Zeit spéiter das Haus - teilweise wiedei‘

mit gezogener Knarre. Obwohl viele Fest—

besucherinnen noch fliehen konmen. gab es
70(!) Festnahmen Lind auch Verletzle. Em

protestierender Anwohner wurde bewuBI-

ios geschlagen. Die Presse stellte das ganZC

als Massenschlfigerei zwischen Polizei und

Hausbesetzem dar und verbreitete die 111g?-
das Haus sei gestiirmt worden, weil dle

Hausbesetzer einen Beamten als Geiscl

genommen batten.

Tron: Massenfestnahme und fehlendcr

rechtlicher Grundiage der Aktion blieb def

groBe Aufschrei der Emporung aus. SO

beschr'ankte sich die eine Woche spiitcr

wegen der Riumung stattfindende Demo

dutch Ehrenfeld auf einen rclaliv internen

Kreis (250-300 Leute). Auffallcnd zltiel'
immerhin, daB sich wiihrend der Demo (11::

Staatsmacht kaum zeigte. batten sic sich

doch dutch standige P‘riisenz und die nicht

ganz unumstrittene Riiumung der Kornerstr.

zeitweise unbeliebt in Ehrenfcid gemacht.



Das Haus selber wurde zuerst zugemauert,
dann luxusrenoviert. Jetzt sind darin schicke

Altbau—Appartements vermietet.’

In diese Linie der Réiumungen paBt auch

die R'eiumung eines 7 Jahre lang besetzten

Forsthauses am Rande Kfilns Anfang Au-

gust.
-

Mitte September gab es nochmal eine

(Scene—)Besetzung in Kbln: am Tage der

Erdffnung der neuen Ringe als Einkaufs—

rennbahn fur kaufkréiftige und vergnfigungs-

siichtige Schichten organisierte die Stadt ein

riesiges Straflenfest. Als Zeichen gegen

Vertreibungspolitik und Schicki—Micki—

sierung immer gréBerer Teile Kijlns und zur

Verteidligung der WeiBhausstr. wurde das

schon lange leerstehende ehemalige Sozial—

amt am Ring scheinbesetzt. Die vorbeistrti—

menden Menschen reagierten liberraschend

positiv. Die Stadt lieB das groBe Gebéiude

ein paar Tage sp'ziter
- wie sollte es anders

sein?! - abreiBen. Ansonsten aber hat es seit

dem Kampfum die Oase im April ’88 keinen

Versucli einer Neubesetzung gegeben. Viele

Kriifle konzentrier(t)en sich seit der Réiu—

mung der Kémerstr. auf die Verteidigung
der WeiBhausstr.

‘

Am 5.9. ’86 wurden in K6111 das Museum

Ludwig und die Philharmonic eréffnet, ein

H'o‘hepunkt in der Entwicklung zur Kultur—

schickeriastadt(“Kulturals Standonfaktor”).

Am selben Tag wurde, sozusagen als auto—

nomer Kulturbeitrag, die WeiBhausstralBe

20 beselzt. Die WeiBhausstr. sollte von

Anfang an mehr als nur billiger Wohnraum

sein. Auf dem ca. 2500 qm groBen Geliinde

Ciner ehemaligen Spedition gruppieren sich

Um einen groBen Hof Lagerhallen und —

keller, Biiréjr'eiume und ein — verglichen mit

dem Rest - kleines Wohnhaus. Vom Platz

her bot sich die Einrichtung eines auto-

nomen Zentrums an. Die Méglichkeiten, die

die Weiflhausstr. bietet, wurden abet fiber

einen langen Zeitraum niclit ergiebig ge—

nutzt, d.h. die autonome Kultur beschréinkte

sich auf Punkkonzerte. Zwar hatte das

Weifihaus eine Bedeutung als Kommuni—

kationszentrum, aber fiir die dort stattfin-

denden Diskussionen und Veranstaltungen

wurde fast nur sceneintem mobilisiert.

Das WeiBhaus steht auf profitablem
Grund. Auf dem Geléinde zwischen den

Hauptverkehrsstrafien Luxemburger— und

WeilShausstralBe und dem Bahndamm be-

fanden sich friiher viele Mittel— und Klein—

betriebe. Am Rande der lnnenstadt gelegen,
stehen don heute die Hoehhausklétze von

Amts- und Landgericht, die Staatsanwalt—

schaft, das zentrale Arbeitsamt, ADAC und

einige Nobelwohnbloclgs. Damit ist dieses

Geléinde Sowohl politisch wie auch wirt-

schaftlich iaiuBerst sensibel und \interessant.
Auf der anderen Seite der Luxemburgerstr.
erhebt sich das Unicenter, eine in den 70er

Jahren zu traurigem Rufgekommene Appart-
mentwohnmaschine.

Raumlich eher zu Still/Klettenburg als

zur Innenstadt gehérend, hat das WeiBhaus

jedoch keinerlei Anbindung ans Vienel . Das

mag zum einen an derjeweils breiten Luxem-

burger— und WeiBhausstraBe liegen, die es

zu fiberqueren gilt, zum anderen aber an

unserer mangelnden stadtteilpolitischen
Ausrichtung. Eine kulturelle oder politische
Anbindung der WeiBhaus an die nahegele-
gene Uni gibt es ebenfalls nicht. Sijlz ist ein

ehemals proletarischer Stadtteil mit vielen,
zum Teil heute noch bestehenden kleinen

Handwerksbetrieben. Dureh die seit etwa 15

Jahren stattfindende Vertreibungspolitik
wurde Stilz stark umstrukturiert. Heute ist es

ein typischer uninaher Stadtteil. Fijr Sfilz

gilt, was fiir viele andere vergleichbare Stadt-

teile auch gilt: wohlhabendere Schichten

haben in den letzten Jahren entdeckt, wie

schick es ist, in Altbauten zu wohnen - mit

den bekannten Folgen von Vertreibung und

unbezahlbaren Mieten. Auch in Sfilz eta-

blierte sich die entspreclhenden grfinlich-
alternative Szene der Lehrerlnnen und

Sozialarbeiterlninen.

Das Geliinde der besetzten Weifihausstr.

geht‘jrt immer noch der Spedition Emons

und wurde von dieser — wie es sich fu'r ein'

anstéindiges Spekulationsobjekt gehbrt - fiber

mehrere Jalhre leerstehen gelassen. Emons

hat nie Strafantrag wegen Hausfriedensbruch

gestellt oder ist auf andere Art gegen uns

vorgegan'gen. Das hdrt sich merkwijrdig an,

hat aber gute Grijnde. Die STRABAG, der

drittgrfifite Baukonzem der BRD, hat nach

unseren Informationen Vorkaufsrecht auf

das Geliinde. Sobald der Bebauungsplan ffir

WeiBhaus und nfihere Umgebung von der

Stadt endgijltig abgesegnet worden ist, wird

verkauft, ob mit Besetzerlnnen oder ohne.



DerWert des Geléa'ndles dijrfte in derart astro-

nomischer Hohe liegen, dais es Emons egal
ist, was wir in der Zwischenzeit clamit an—

stellen. Die Gebiiude werden sowieso abge-
rissen. So ist es zu der absurden Aussage von

SPD und Stadtrat gekommen, das WeiBhaus

sei fiir sie nicht besetzt, da kein Réiumungs-
antrag vorliege.

Erst in der bedrohlichen Situation nach

derH iittenstraBenr'ziumung wurde vielen von

uns der Wert eines autonomen Zentrums

bewuBt. Da sich ein grofier Teil der autono-

men Scene im WeiBhaus koordiniert, be-

fiirchteten wir, daB mit der Réiumung auch

unsere (eh nicht besonders verbindlichen)
Strukturen auseinandergerissen werden. Im

letzten Jahr deutete zudem Vieles auf ein

bundes- oder sogar europaweit vereinheit-

lichtes Vorgehen gegen besetzte Héiuser/
Zentren hin. Zu der vorhandenen Paranoia

kam ein konkretes Réiumungsinfo, was wir

sehr emst nahmen. Derartige Infos haben

sich in Koln schon ofter bewahrheitet. In der

WeiBhausstr. wurden daher die ersten Bani-

kaden gebaut, optisch sehr eindrucksvoll,
aber wenig effektiv. Geriiumt wurde dann

allerdlings sechs Wochen spiter die Komer-

straBe. Wir wollten mit den Barrikaden zwei

Sachen erreichen: erstens eine Zeitverzo—

gemng fijr den Fall der Réumung, so daB die .

Leute aufstehen, sich anziehen und sam-

meln konnen. Zweitens setzten wir ein Zei-

chen, daB wir endgijltig die Schnauze voll

haben und die WeiBhausstralBe nicht ohne

weiteres aufgeben werden. Regelmfilfiige
Nachtwachen wurden eingerichtet, um einen

eventuellen Aufmarsch und den Versuch

einer fiberfallartigen Réumung rechtzeitig
mitzukriegen.

Die Barrikaden waren natiirlich ein ge—

fundes Fressen fiir die Lokalpresse: “WeiB—

hausstr. zur Festung ausgebaut”, “terro-

ristisches Umfeld”, “Terrortrupps aus der

Hafenstr. und Kiefemstr. unterstiitzen die

Kolner Szene als mobile'Krawallmacher”
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Nach der ersten Panik fiber die Réiu-

mungsbedrohtheit der WeiBhausstr. kam

relativ schnell die Diskussion in Gang, sich

zu dffnen bzw. breiter als bisher zu mobili—

sieren. Denn es war klar, daB mit den paar

fuffzig Autonomen das WeiBhaus langfristig
nicht zu halten ist. Theoretisch war der

“Ausbruch aus dem Ghetto” schon liinger
diskutiert warden, und mit der Er'o'ffnung

Cites Frauencafes im April wurde eine erste

Offnung fiber den Tellerrand der Scene er—

reiclit. Es entwickelte sich im Sommer eine

regelrechte Aktivit‘éilsphase: wir organisier-
ten zum ersten Mal‘sowas wie eine regel-
méiBiges Programm in der WeiBhaus, in den

Wochen der akuten Réiumungsangst sogar

téiglich. Dabei war es uns besonders wichtig,
Sachen “anzubieten”, die auch Menschen

auBerhalb des Scene-Dunstkreises interes—

sieren, ohne gleich unsere (autonomen)

(Kolner Stadtanzeiger/express, Juni ’88).
“Wie Hafenstr.!” (express, 11.6.88) war’s

leider nicht. Weder hatten wir die militante

Entschlossenheit derHamburgerInnen, noch

eine vergleichbare breite Solidaritéit der

(linlgen) Offentlichkeit.
Uber etliche Wochen hinweg fanden

regelmiifiig Kontrollen, 2T. von Bullen mit

MP’s im Anschlag vor verschiedenen auto-

nomen besetzten H‘alusem in Kéln statt.

Hintergrund war die bekannte Sonderanord-

nung des GBA‘s Rebmann im Vorfeld des

IWF-Gipfels, zu dem angeblich Anschléige
der RAF stattfinden sollten. In dem Zusam-

menhang wurden auch Besucherlnnen

zweier Infoveranstaltungen bzgl. IWF im

Biirgerzentrum Feuerwache und dem Frie—

densbildungswerk kontrolliert und erfaBt,

In diesem Klima von Medienhetze und

Bullenterror wurde eine Kriminalisierung
der linksradikalen Scene forciert und wei-

tere Rfiumungen propagandistisch vorberei-

Inhalte unterschreiben zu mfissen. Tatsiich-

lich haben wir bei vielen die Schwellenangst

abgebaut, die es gegeniiber besetzten HiiU-

sem gab und gibt. So setzten bei den 0pc!)-
air-und—umsonst-Filmn’cichten, zu denen bIS

zu 400 Menschen kamen, eine Menge Leute

zum erstenmal ihren FuB ins WeiBhaus.

Kneipe und Volxkiiche wurden eréjffnet und
erfreuten sich eines regen Interesses. Mlt

dem Video “Nix ffir Satt” fiber die Ereig-

nisse im Kélner Hauserkampf ’88 machten

wir im Somer und Herbst mehrere Veran-
staltungen in Stadtteilen und Schulen. SIC

richteten sich bewuBt an Menschen, die nicht

in irgendwelcher linksradikalen politischen
Arbeit stecken.

_

Die andere Seite der Offnung war die

Suche nach neuen Bijndnissen. Wir sprachen
andere linke Gruppen und Einzelpersonen
an, 0b und wie sie sich eine praktische Soli—

daritiit mit uns vorstellen konnen. Daraus

entwickelte sichderUnterstiitzerlnnenkreis,



der Aktivitfiten in und ums Haus anregen

und koordinieren sollte. In diesen Diskus-

sionen ums WeiBhaus wurden manche Gra-

ben zwischen autonomen und nicht-auto-

nomen Gruppen schmfiler. Es gab immer

wieder fruchtbare Zusammenarbeit, die noch

voreinigerZeit nicht mo‘glich gewesen w'zire.

WirmuBten eingefahrene/angebliche Selbst-

verstandlichkeiten (z.B. unsere Lieblings-
begriffe “Freiraume” und “selbstbestimmtes

Leben”) infragestellen und haben teilweise

versucht, sie neu zu definieren. Diese Ent—

wicklung des letzten Jahres empfinden wir

insgesamt ftir die daran beteiligte autonome

“Szene” als wichtigen Schritt vorwarts.

Was sich aber als problematisch erwies,

war und ist das Einbinden neuer Leute in die

praktische Arbeit. Wir batten zwar die

Schwellenangst genommen, konnten Interes-

sierten allerdings kaum Ansatze zum Mit-

und Selbermachen bieten. Der Unterstiitzer-

Innenkreis, der diesem Zweck erfiillen sollte,

wurde oft nicht richtig genutzt und propa—

g1ert.

Lange wurde in und auBerhalb vom

Unterstiitzerlnnenkreis iiber Sinn und Un—

sinn von Verhandlungen diskutiert. Dabei

gab es eigentlich nie solcln ein Kraftever-

haltnis zu unseren Gunsten, dalfi'Stadt und

Strabag von ihrem “wir sind nicht zustandig”
hatten abweichen miissen. Selbst wenn

Gespr’ciche stattgefunden batten, ware besten-

falls ein fauler KompromiB dabei herausge-
kommen. Dazu waren und sind wir nicht

bereit. Aufeine Domestizierung zum sozial-

arbeitergerechten Jugendzentrum konnen

wir verzichten. Und auch Vertrage, die nach

weitgehenden Zugestandnissen abgeschlos—
sen werden, interessieren die herrschenden

im Emstfall einen Dreck und machen uns

crpreBbar, wie clie Auseinandersetzungen
um Hafenstrafie und Sprengelgel'zinde/Han-
nover gezeigt haben

Im August verfaBten wir ausdem Unter-

stiitzerlnnenkreis heraus einen offenen Brief

der von ungefahr fiinfzig Gruppen, Laden

und Einzelpersonen unterschrieben wurde.

Er richtete sich an alle interessierten Men—

schen und sollte die Stadt zu einer Stellung-
nahme zwingen. Darin haben wir unsere

Forderungen nach politischer Absicherung
und Bestandsgarantie des WeiBhauses als

autonomem Zentrum aufgefiihrt, und ver-

SUcht, unser Selbstverstandnis zu beschrei—

ben: Was im WeiBhaus lauft (Oder nicht

lauft) beruht auf Eigeninitiative und Selbst-

0rganisation.1m Prinzip stehtdas WeiBhaus

allen Gruppen und Einzelpersonen offen,
die keine rassistischen, sexistischen oder

kapitalistischen Inhalte vertreten. Neben dem

Versuch, herrschaftsfreie Formen im Um-

gang miteinander zu entwickeln, gehtes uns

V0r allen darum, unseren politischen Wider—

stand nach auBen zu tragen und radikal Stel—

lung zu nehmen zu allem, was uns angeht.
An diesem Brief machte sich fiir uns aber

auch ein Dilemma deutlich. Unsere Forde—

Tyngen sollten einer breiten, nicht autonomen

Offentlichkeit die Moglichkeit geben, sich

mit uns zu solidarisieren. Andererseits wis—

sen wir genau, daB die Stadt darauf gar nicht

eingehen kann, da ein autonomes Zentrum

WeilBhausstraBe sowohl massiven wirt—

schaftlichen wie auch sicherheitspolitischen‘
Interessen im Wege steht. Fiir eine langere

Perspektive stimmt das pessimistisch. Die

politische und kulturelle Arbeit in einem

von R'aumung bedrohten Haus bleibt stets

ein Provisorium.

Unter der zunehmenden Repression und

einem neuen Raumungsgeriicht Anfang

September entstand die eher gefiihlsm'zifiig
bestimmte Entscheidung, das WeiBhaus

militant zu verteidigen. Die Barrikaden

waren mittlerweile iiber einen reinen Sym—

bolcharakter hinausgewachsen, und wir

gingen davon aus, geniigend Zeit zu haben,

Unterstiitzerlnnen auflerhalb zu mobilisie—

ren. Dabei war von vomherein klar, daB das

WeiBhaus .militarisch nicht zu halten ist’.

Unser EntschluB, das Weifihaus zu vextei—

digen wurde von den Unterstiitzerlnnen-

Gruppen mitgetragen. Wir haben ihn offent—

lich gemacht und zur Mobilisierung genutzt,

um den Stellenwert, den das WeiBhaus fiir

uns hat, deutlich zu machen. Unterstiitzer—

lnnen sollten die Moglichkeit haben, sich

dazu zu verhalten, oder sich selber Aktionen

iiberlegen. Es begann eine langerfristige

Diskussion fiber die Art und Weise der

Militanz, die fiir alle, Oder zumindest die

meisten tragbar ist, und die Repression, die

darauf folgen wiirde. Langerfristig dleshalb,
weil militante Aktionen fiir die Kolner Scene

keine Selbstverstandlichkeit sind. In diesen

Diskussionen haben sich einige Leute radi-

kalisiert. Ein Konzept wurde nach einiger
Zeit wieder verworfen, bei dem (noch) ak-

tuellen ist auch nicht klar, ob es sich als

durchfiihrbarerWeist. EinerderHauptgriinde
dafiir ist, dalfi tier Zeitpunkt der Raumung
nicht von uns bestimmt ist, und wir daher

standig in'Alarmbereitschaft sein miissen.

Wir hoffen, daB es klar ist, warum wir diese

Konzepte bier nicht genauer beschreiben.

Am 27./28.1.89 fanden zwei Aktions-

tage zur Durchsetzung der WeiBhausstraBe

statt. Sie entstanden aus der Idee, nicht

standig wie das Kaninchen aufdie Schlange
(den Tag der Raumung) 211 starren, sondem

mit unseren Inhalten und Forderungen auf

die StraBe zu gehen und Druck zu machen.

Es gab eine Kundgelbung vor der Strabag,
eine vordem Rathaus und damn anschlieBend

,

eine iiberraschende und lautstarke Demo

dutch die Innenstadt. Am Abend des 27.

fand dann eine Solidaritatskundgebung vor

dem Knast in Koln-Ossendorf start. Ge-

tragen wurde sie von einem Biindnis aus
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Anti-Imp-Zusammenhfingen und dem auto-

nomen Knastprojekt, d.h. sie richtete sich

nicht nur an sogenannte politische Ge-

fangene, sondem auch an die Gefangenenen
im sogenanmen “Normalvollzug”, die sich

gegen ihre Haftbedingungen zur Wehr

setzen. Fast zeitgleich lief vor dem Kolner

Stadtanzeiger eine Aktion zur Wohnungs—
not. Hier sammeln sich jeden Freitag abend

fiber hundert Leute, die aufdie Wochenend-

ausgabe mit den Wohnungsanzeigen war-

ten. lhnen wurde eine Diashow Zum Kolner

, Hauserkampf gezeigt, als Anstiftung zum

l
vielfachen Hausfriedensbruch. Am Sams-

, tag, den 28. trafen sich dann Bankiers, Ver—

1 fassungsschfitzerlnnen und jede Menge
f subversiver Gestalten aufder Schildergasse,
‘ Kolns Einkaufsmeile. Unter dem Motto:

‘ Terror in der WeiBhausstraBe, Jubel in der

1 Innenstadt, gab es einen mehrstfindigen
A

Umzug mit Musikinstrumenten und

: (Schaumstoff—)Pflastersteinen durch Kauf-
‘

h'auser und FuBgéingerzone. Die Bullen

.

erwiesen sich damit als vollig fiberforden.

Die Anzahl der Teilnehmerlnnen ging
‘

kaum fiber das iibliche Spektrum hinaus.
'

Trotzdem gab es auch gute Momente: Die

v Stadtanzeigeraktion und die Jubeldemo
‘

fanden eine Menge interssierter Zuschauer-

Innen, bei der Jubeldemo gingen uns nach

i der Halfte der Zeit sogar die Flugis aus. Wir

i glauben, damit einer Menge Leute die Exi-

‘
stenz des WeiBhauses und seiner Bedeutung

l nabegebracht zu haben. Die Spontandemo
i am Tag davor war dagegen mehr was fiir uns

l selbst, endlich mal wieder ohne Bullenspalier
l

l

durch die lnnenstadt zu 'ziehen. Die Reak-
tion der Presse auf die Aktionstage war

typisch, nfimlich gar keine. Cffentlichkeits-
wirksame Aktionen, bei denen es nicht schep-
pert, sind halt keine Zeile wen.

Leider ist im Moment ziemlich die Luft
raus. Die Aktivit'zit der Aktionstage ist in ein

grolies Loch gefallen. Von den Unterstiitzer—

lnnengruppen lassen sich nur noch wenige
blicken und der “harte Kern” halt - mit
starken Ermiidungserscheinungen - den
fiblichen Betrieb aufrecht: Volxkfiche,
Kneipe, Frauencafé usw. Auch die Nacht-
wachen laufen immer noch, seit fiber einem

Dreivierteljahr jetzt, obwohl die Teilnahme

gelegentlich brockelt. Das belastet die

Bewohnerlnnen ziemlich.

Unserer Meinung nach gibt es mehrere
.

Qriinde dafiir, daB 87/88 die Verantwort-

llchen der Stadt Koln und des Staatsschutzes
1hre “Kolner Linie” gegenijber Hausbe-

setzungen verlassen haben:
Zum einen machte sich die bundesweite

Klimaverschéirfung seit dem 2.11.87
(Schijsse an der Startbahn West) fiir die
radikale Linke auch in Koln bemerkbar. Am
18.12.87 wurden im Rahmen der bundes-
weiten Razzien wegen Roter Zora/R2 unter
anderem auch - was weniger bekannt ist - die
WeiBhausstr. und eine Wohnung in der

Viersenerstr., einem anderen besetzten Haus,
von stahlbehelmten SEK’lem gestiirmt und
vom BKA durchsucht. Die Razzia im WeiB-
haus blieb an diesem Tag erfolglos. Die
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Bewohnerlnnen waren gewamt worden, so

dafl das SElK ein leeres Haus stijrmte. Am

23.12. wurde deshalb das Ganze wiederholt.

Der offizielle Grund war die Anzeige eines

Anwohners, einer der Bewohner hiitte sein

parkendes Auto lbeschiidigt (und da hért der

SpaB bekanntlieh auf). Alle anwesenden

Manner wurden zum Polizeipriisidium ge-

bracht und mehrere Stunden lang festge—
halten. Das lHaus wurde ein zweites Mal auf

den Kopf gestellt.
Hatten autonome Demos in Koln der

letzten Jahre eher den Charakter von Spa-

ziergéingen, so gab es bei der Solidemo fiir

Ingrid Strobl und Ulla Penselin am 6.2.88

auch hier eine Anderung. Zum ersten Mal in

Kéln erlebten wir einen “wandemden Kes-

sel” mit stfindigen ‘Bullenprovokationen.

Zudem griff an einer Stelle das SonderEln-

schlagsKommando die Demo an und ver-

suchte, sie zu zerschlagen.
Zum anderen muB gerade der Hiiuser—

kampf vor dem Hintergrund der forcierten

Umstrukturierung Kolns (und anderer
Stédte) gesehen werden. Hier sind ohnehm

vorhandene Entwicklungen in der letzten

Zeit — auch in Hinblick auf den verschiirften

Wettbewerb um die raren Industrieansicd-

lungen - beschleunigt worden:

— Koln als Messestadt mit mehren

prunkvollen Hotelneubauten.

- (Bemiihungen um die) Ansiedlung

von High—Tech-lndustrie mit den



Schwerpunkten: Luft- und Raum-

fahrt (Deutsche Forschungs— und‘
Versuchsanstalt fiir Luft- und

‘

Raumfahrt (DFVLR), DARA,

Transschallwindkanal); Gentech-

nologie (innigste Verkniipfung
von Bayer, der Uni und dem Max-

Planck-Institut mit der ersten

genehmigten Freisetzung von

genetisch manipulierten Pflan—

zen); Neue Medien/Kommuni—

kationstechnologie (RTL—Plus,

Europazentrale von Sony, Me-

dia—Park)
- Koln soll das Flair einer Kultur-

metropole erhalten (neue Phil—

harmonic, Museum Ludwig)
- Errichtung von Luxus-Einkaufs-

zentren und Boulevards (Bazar
de Cologne, Olivandenhof, “Die

Ringe werden wieder schon”)
— Vertreibungspolitik in den citynahen

Stadtteilen mit gleichzeitiger
EtablierungkauflqaftigerSchich;
ten bzw. “sozialer Durch-

mischung”.
Diese Entwicklungen finden in anderen

Stiidten wohl ahnlich, zum Teil sogar schlim-

mer Stall.

1m Zusammenhang damit ergibt sich

auch fijr Koln eine katastrophale Verschar—

fung der Wohnungsmarktsituation. Wurde

diese Tatsache noch vor nicht allzulanger
Zeit von den Herrschenden und ihren Me-

dien totgeschwiegen, so wird sie inzwischen

klar zugegeben, selbstverst'andlich unter

Aussparung ihrer Griinde. Offiziell gibt es

25-30000 Wohnungssuchende in Koln, und

ca. 2000 Zwangsraumungen pro Jahr. Un-

screr Ansicht nach wiirden Viele Hauser

und Wohnungen besetzen, wenn es dafl'ir

noch (oder wieder) eine Perspektive gabe.
Das wéire nicht unbedingt eine bewuBt po-

litische Entscheidung, sondem aus der (Not-
)Situation heraus, keine Wohnung zu fin-

den, die Miete nicht bezahlen zu konnen,

oder nicht mit mehreren Leuten zusammen

wohnen zu konnen. Aber genug Menschen

bekommen mit, wie repressiv und martia-

lisch in letzter Zeit gegen I-Iausbesetzer-

Innen vorgegangen wird. Das schafft Ohn—

macht und Entmutigung und soll uns alle

dazu bringen, uns mit den bestehenden

Verha‘ltnissen auf dem Wohnungsmarkt zu

arrangieren.
Wir wissen nicht, ob die Stadt Koln

unsere beschriebenen Einschatzungen teilt.

Aber sie leitete bereits 1986 mit einem Rats-

beschluB die Anderung des Vorgehens ge-

gen Hausbesetzungen ein:

“Es wird ein neuer Personenkreis ffir die

aktive Beteiligung an der Stadtemeue-

rung gewonnen ..._leistungsféihige Be-

vtilkerungsgruppen werden langfristig an

die Stadt gebunden und bisher benach-

leiligte Wohnbereiche aufgewertet... mit

der Forderung des Gedankens der bau-

lichen Selbsthilfe soll parallel das Pro-

blem der Hausbesetzung in Koln gelést

werden. Innerhalb der Besetzerscene sind

Gruppierungen vorhanden, die, basierend

aufdem Selbsthilfegedanken bereit sind,

mit der Stadt in geordnete Verhandlun-

gen einzutreten. Diesen Gruppen muB

eine Chance gegeben werden, sich von

den radikalen Mitgliedern der Scene zu

unterscheiden Zukiinftige Hausbe-

setzungen sind durch sofortige Raumung
zu beantworten private oder stadtische

Objekte, die von ihrerbisherigen Nutzung

freigestellt werden, (sollen) entweder

durch sofortigen AbriB, durch Zwischen—

nutzung oder endgfiltige Nutzung den

Hausbesetzem nicht mehr zuganglich

gemacht werden.”

Dieser Antrag wurde zwarvon derCDU-

Fraktion im Rat eingebracht, aber von der

SPD (Mehrheit) so abgesegnet. Ein Muster-

beispiel fur die in dem Antrag skizziexte

Spaltungsstrategie ist der Kart'auserwall l8,

ein seit 1980 besetztes und inzwischen lega-
lisiertes Gelande in der Siidstadt. Die Ge-

baude werden zur Zeit mit9 Millionen Mark

saniert, da fast alle Bewohnerlnnen ein‘em

radikalen Politikverstandnis langst abge-
schworen haben und sich mit ihrem indivi—

duellen Freiraum begnfigen.
Deranige Spaltungs- und Integrations-'

angebote gibt es noch mehrere. Eine ahn-

liche Strategic der stillen Einkreisung des

Hauserkampfs nach dem sozialdemokra-

tischen Motto: “die Guten ins Topfchen, den

Schlechten aufs Kopfchen” ist die Instal-

lierung von Bijrgerzentren durch die Stadt

bzw. mit ihrer Unterstijtzung. Mit ihnen

sollen die Bedliirfnisse nach Kommunika-

tion und Zusammenkommen kanalisiert

werden. Den Menschen soll das Geffihl

gegeben werden, iiber sich selbst bestim-

men zu konnen, aber in fiberwachten und

kontrollierbaren R‘aumen. Dem Wunsch nach

kollektivem Leben kommt die Stadt also mit

pseudokollektiven Angeboten entgegen. So
scheint die Notwendigkeit von besetzten

Zentren gar nicht mehr gegelben zu sein.

Wir mfissen feststellen, daB die “Kolner

Linie” nicht grundsatzlich verlassen worden

ist. So hielten sich die Bullen wahrend der

erwahnten Aktionstage zur WeiBhausstr.

zurfick, und selbst bei der Knastkundgebung
zum Hungerstreik Mitte Marz gab es - zur

Uberraschung vieler Auswartiger — keinen

Arger. Es gibt sie also weiterhin, die Stra—

tegie des Gewahren— und Totlaufen-Las-

sens. Hinzu kommt, daB in NRW Anfang

OktoberKommunalwahlen sind. Die in Koln

regierende SPD hat daher kein Interesse,

existierende (soziale) Konflikte von sich

aus zu eskalieren. Sie will rechten Politikem

nicht die Méglichkeit geben, sich daran zu

profilieren, so wie es LB. CDU—Bfirger-

meister Bietmann im Fall der WeiBhausstr.

schon ofters versucht hat.

Zukunftsperspektiven

Es stellt sich nun ffir uns die Frage, wie es

weiter gehen 501] und wie wir mit cler

momentanen Situation umgehen. Nach den

R'ziumungsgerfichten letzten Sommer und

der ganzen Mobilisierung zur Verteidigung
der WeiBhaus glaubten wir, aus unserer

Isolation rausgekommen zu sein. Wir miis-

sen nun feststellen, daB sich die Initiativen

nicht mit uns, sondem mit der WeiBhausstr.
als autonomem Zentrum solidarisiert haben.

Das scheint zwar beim ersten Hinschauen
dasselbe zu sein, doch stellt es einen Unter-

schied dar, ob politische Inhalt/ aus ver—

schiedenen Spektren zusammenxommen,
oder die Existenz eines autonomen Zen-

trums von Vielen ffir gut befunden wird.

Heute sehen wir es als einen Fehler, daB wir

nicht versucht haben, fiber die WeiBhaus-

kampagne hinaus in einen politischen Dia-

log zu kommen und gewonnene Konlakte

aufweitere Berfihrungspunkte abzuklopfen.
Es war uns im letzten Sommer wichtig
gewesen, daB die WeiBhaus mehr Offent-
lichkeit bekommt, es hatte allerdings friih-

zeitiger diskutiert werden mflssen, wie wir

mit einem solidarischen Bijndnis weiter

arbeiten konnen, in welchen Teilbereichen

ein weiteres Zusammentun sinnvoll gewesen

w'are. Es kann von daher nicht weiter ver-

wunderlich sein, daB so langsam die Luft

raus ist, der Unterstiitzerlnnenkreis immer

kleiner wird und wir wieder unter unS sind.

Hier stellt sich ein Grundproiblem auto-

nomer Strukturen. Denn es ist nicht gerade

einfach, sich in autonome Zusammenhiinge
einzuklinken. Der GroBteil stellt sich als ein

geschlossener Kliingel aus Lenten dar, die

sich zum Teil schon seit Jahren kennen. So '

kommen die meisten “neuen” Leute iiber

personliche Beziehungen, WGs usw. in die

Scene. Feste Arbeitsstrukturen existieren nur

wenige, und wenn, sind es oft geschlossene

Grup‘pen. Selten finden sich Zusammen-

hinge, die kontinuierlieh zu bestimmten

Themen arbeiten, von einem Austausch

solcher Gruppen ganz zu schweigen. Feh-

lende Querstrukturen zwischen den einzel-

nen Gruppen und Menschen werden beim

Bier oder auf den Spontanplenen, die sich

immer nur aus aktuellem AnlaB treffen,
hergestellt.

Wer neu dazu kommen will und keine/n
aus der Szene kennt, sieht sich dem auto—

nom-typsichen MiBtrauen gegeniiber. Die-
ses MliBtrauen resultiert zwar aus ganz kon-
kreten Erlahrungen mit Spitzeln, die sich

(u.a.) nicht scheuten, mit dem Kassetten-
recorder in der Manteltasche Diskussions-

veranstaltungen aufzunehmen. Andererseits

kann’ es dem Staatsschutz nur recht sein,
wennunsere “Spitzelparanoia” uns in unse—

rer Offentlichkeitsarbeit behindert und

manchmal sogar die Falschen trifft. MiB-

trauen, wenn es zudem noch plakativ demon-

striert wird, kann viele Menschen ab-

schrecken und ermutigt, trotz aller Solidari-

téitsappelle, nicht unbedingt. Dabei mijssen
wir noch eingestehen, daB sich das Augen-
merk haupts'achlich auf Leute richtet, die
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dem autonomen Outfit und Verhalten nicht

entsprechen, und daher recht oberflachlich

i bleibt.
‘

Als der lWF im September in Berlin

tagte, hatten einige Gruppe auch in Koln

bereits langere Zeit vorher angefangen,
inhaltlich fiber IWF und Weltbank zu disku-

tieren. Sie batten vor im Vorfeld zu agi-
tieren, um so eine Gegenb‘ffentlichkeit zu

.
schaffen. Durch die Raumungsinfos kam

die Diskussion ins Stocken, bzw. braclh in

manchen Gruppen vollig ab. Letztendlieh

ist in Koln kaum was aus autonomen Struk—

turen heraus zu IWF und Weltbank gelau-
fen. Ob das vom Staatsschutz in dieser

Hinsicht so geplant war, ist schwer zu sagen,

‘ gendtzt hat es ihnen auf alle Falle. Dabei

taucht ganz seicht der Gedanke auf, daB das
1 WeiBhaus den Herrschenden gar nicht so

unlieb ist, wie es vordergriindig den An—

schein hat. Durch die Konzentration eines
‘ GroBteils der Scene aufund in der WeiBhaus

ist auch eine einfachere Uberwachung
‘ moglich. Die Obsewanten vom Dienstbrau-

Chen nun nicht immer in der ganzen Stadt

‘

rumfahren, um die Scene zu kontroillieren.
Wir wissen, daB das WeiBhaus kontinuier—

‘ lich beobachtet wird, zu gegebenem AnlaB
i werden auch schon mal die Personalien von

1 Besucherlnnen kontrolliert. Wenn derStaats-
schutz denn mal wieder richtig zuschlagen

; will, bietet sich ein autonomes Zentrum

f geradezu an.

‘

Obwoh] wir mit dem Zentrum leicht

vangreifbar sind, ist es fiir uns sowohl als
i

Kommunikationszentrum, als auch als Frei-

raum, in dem wir unsere Vorstellungen von

‘Gegenkultur leben wollen, wichtig. Wir

‘ brauchen Raume, wo wir mit kollektiven

‘ Lebensformen experimentieren konnen.

Wir versuchen in der WeiBhausstr. un-

sere anarchistischen (oder kommunistischen)
Gedanken ansatzweise praktisch umzusetzen

und stoBen dabei auf Schwierigkeiten, die

fureinen liebertaren Freiraum innerhalb einer

t
von Unterdriickung gepra'gten Zivilisation

i wohl zwangslaufig sind.
'

I
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Viele Menschen konnen mit einem Ort

wie der WeiBhausstr., wo es keine sicht-

baren Zwange gibt, nicht umgehen und

drohnen sicb dort zu und lassen die Sau raus.

Das erleben wir vor allem bei den Kon—

zerten. Viele sehen wir nur zu diesen An-

lassen. Einige, zum Glijck nicht allzuviele,
Leute sind derart aggressiv, daB wir manch-

mal regelrechte Bullenfunktion ijbemehmen

miissen, um unsere Raume und Strukturen

vor ihnen zu schiitzen. Diese Aggression ist,
wie fiberall in dieser .Geseilschaft, nicht

geschlechtsneutral. Es handelt sich bei den

oben beschriebenen Leuten fast ausschlieB-

lich um Manner. Zudem werden oft Frauen

auf Konzerten angemacht, in mindestens

einem Fall sogar verprfigelt. Es ist depri-
mierend, daB dieser ganze HaB und Frust in

einem Raum implodiert, wo reiativ wenig
sanktioniert wird, und sich in destruktiver

Aggressivitfit entladt — eine Situation, die

wir zum Kotzen finden.

Um so mehr, als daB diese Leute sicher-

lich auch unter den herrschenden Verh‘alt-

nissen leiden, und wir mit ihnen vielleicht

politisch etwas zusammen machen kénnten.

Das Resultat ist, daB viele Menschen, mit

denen wir geme zusammen feiem wijrden,
inzwischen nicht mehr zu den Konzerten

und Festen kommen.

Das Grundproblem “Ich hau auf den

Putz und die Scherben kehren andere weg”
macht sich nicht nur an den Ausklinkern

fest, es muB generell gesehen werden. Vom

Konsumverhalten konnen wir uns schlieB-

lich auch nicht freisprechen. Wir sind in der

Metrop‘ole BRD sozialisiert worden. Das

heiBt, durch die unser Leben durchflutende

und bis ins Detail organisierte Arbeitstei-

lung haben wir uns nicht schlecht daran

gewo'hnt, daB bezahlte Dienstleistungsan-
bieterlnnen fiir jeden Arbeitsbereich zur

Verfiigung stehen. Dieses Verhalten wird

von Vielen auch aufs WeiBlhaus iibertragen.
Die undankbare Kleinarbeit, wie Sauber-

ma‘chen, Flugi schreiben, Organisationskram
erledigen, bleibt meistens an denselben

Leuten hangen.
Nicht nur in der pragmatischen Arbeit

um das WeiBhaus ist dieses Syndrom zu

erkennen, sondem auch in der inhaltlichen—

politischen Arbeit. 0ft kommen Leute auf

Plenen in der Erwartung, daB die lnhalte

dort schon fix und fertig formuliert sind und
wie Feniggerichte mit nach Hause genom—
men werden kéjnnen. Diese Erwartung fin~
det sich oft in der an sich berechtigten Klage
von Autonomen fiber fehlende kontinuier-
liclhe Arbeit in unseren Strukturen wieder.
Wenn es bei uns keinen Kader geben soll,
dann miissen wir uns selbst als aktiven Teii

verstehen, um eine Politik machen zu kon—

nen, die einem autonom-anar‘chistischen
Anspruch gerecht wird. Damit wir nicht
selber in die hier formulierten Verhaltens-
muster fallen, mfissen wir uns diese Kritik
vor Augen halten und die Bequemlichkeit,
die das Konsumverhalten mit sich zieht, in
Aktivit'at ummiinzen. Gerade in einem Tief,
wie es auch die Kolner Autonomen zur Zeit
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erleben, ist es wichtig, sich konstruktiv mit

unseren eigenen MiBstanden auseinander—

zusetzen und nicht resigniert wegzubleiben.
wie es einige z.B. bei der WeiBhausstr. tun.

Hauserkaimpf im Sinne von Hausbe-

setzungen ist nur moglich, wenn es leer—

stehende Hauser gibt. Das kl ingt nach Bana-

litat, hat aber Konsequenzen. Spekulation
im klassischen Sinne findet nicht mehr statt,

ganze ieerstehende und abzureiBende

StraBenziige gehoren der Vergangenheit der

70er und beginnendcn 80er an. Die Um—

strukturierung der Viertel ist weit vorange-

schritten und iiiuft heute wesentlich subtiler

und leiser ab. Die Zeiten grdBerer Freiriiume

sind damit vorbei: Wurden friiher viele

Hauser und Gelande sich seibst fiberlassen.

undl konnten wir uns diesen Raum fiir kol-

lektive Experimente nehmen, so haben auch

die herrschenden in den letzten Jahren das

“Recyceln”, wie sie es schonffirberisch

nennen, alter Gelande und Geb‘aude fiir sich

entdeckt. Das entspricht der Logik der zu-

nehmenden Durchdn'ngung unseres Lebens—

raurnes, wie in diesem Fall der Stadt, durch

herrschende Struktinren, um uns die Luft

zum Atmen abzudirehen.

Ein weiterer Grund ist die Begrenztheit
der raumlichen Ausbreitung vor allem von

Gewerbegebieten an den Stadtrandem, “auf

der grfinen Wiese”. So werden inzwischen

haufig Betriebe, vor allem sogenannte

“Kleingewerbe” in alte Fabriken reingesetzt.
Dies wird begleitet von der Propaganda der

“kleinen, fiberschaubaren Einheiten”, unter

dem Beifall der grfinen Reformer. Die Anzahl

leerstehender Hauser wird noch einmal

dadurch verringert, daB selbstverstiindlich

auch Spekulanten und Hausbesitzer um die

Gefahr von Besetzungen wissen. Mit def

Unterstiitzung der Stadt versuchen sie das

zu verhindem.
.

Insgesamt betrachtet, stellt sich darnlt
Hauserkampf nach “bewahrter” An als ein
Riickzugsgefecht dar, denn je weiter die

Umstrukturierung der Viertel fortschreitet.

desto weniger sind Hausbesetzungen fiber-

hauptnoch mdglich. Rhein-Main-Autonomc

schrieben in der Unzertrennlich Nr.9 ijbcr

Frankfurts citynahe Stadtteile sogar: “An-

gesiehts dieser umfassenden (Ver)planung
erscheinen Hauser- und Mietkéimpfe immer

illusorischer.” Langerfristig stellt sich auch

bei der Entwicklung in K'o‘ln die Frags, 0b

wir uns, die wir zum groBen Teil in inncn-

stadtnahen Vierteln mit hohem Altbaube-

stand wohnen, wo es Hauserkampfe gab
oder gibt, dort halten konnen.Wennja,dat1n
um den lPreis zunehmender Individualism—

rung, z.B. mehr arbeilen, um die stcigenden
Mieten biezahlen zu konnen.

Trotz dieser pressimistischen Perspck-
tive betrachten wir l-Iiiuserkampf nicht als

veraltete Kampfform. Dabei ist die AUS-

gangslage zuerst einmal denkbar schlecht:

die Stadt Koln hat, wie beschrieben, die

Losung des Besetzerlnnen-Problems b6-

sehlossen und im letzten Jahr die 24-Stun—



den-Regel durchgesetzt. Diese Regel bein-

haltet, daB jede (nicht—integrierbare) Haus~

besetzung innerhalb von 24 Stunden wieder

geriiumt wird. In diesem repressiven Klima

hat der H'ziuserkampf, gefijhrt als “autonome

WohnraumbeschaffungsmaBnahme” keine

Zukunft. Nur aus eigener Kraft werden die

Autonomen derzeit Neubesetzungen nicht

durchsetzen kennen. Wir muBten die letzten

Monate leider feststellen, daB die WeiB-

hausstr. trotz ihres inzwischen gestiegenen

Bekanntheitsgrades in K'dl_n nicht der Hebel

fiir eine entscheidende Anderung dieses

Kriifteverhaltnisses ist. Der Hauserkampf,
Wie wir ihn die letzte Zeit geffihrt haben, —

beschréinkt nuf “WeiBhausstr. bleibt” -, hat

keinsystemsprengendes und aufandere Liber—

springendes Moment. Das WeiBhaus ist zur

Zeit mehr order minder interne Angelegens
heit der Autonomen. Es kijnnte bestenfalis
(wenn wir es schaffen, auch inhaltlich Inlt
anderen Gruppen zusammenzuarbeiten) em

Zentrum fijr alle radikalen Linken in Kdln

werden. Das ist natiirlich nicht zu unter-

sch‘atzen.
.

Wenn Hauserkampf ember zur Kampf—
fOIm vieler Menschen werden soll, mfissen

wir ihn auf die vermittelbare Ebene des

antikapitalistischen“Wir-nehmen-uns-was-
wir-brauchen” bringen. In der herrschenden

Wohnungsnot sehen wir hierfiir eine gute

Ausgangslage. DaB der Hfiuserkampf, wenn
wir ihn vermittelbar fiihren, Eigendynamik
bekommt und nicht auf den fiblichen Krels

beschriinkt bleibt. Dabei ist uns klar, daB

sich verschiirfende soziale Widersprfiche
auch zur Faschisierung fijhren kijnnen. Auch

klar ist, daBdie Herrschenden versuchen

werden, die Bevélkerung mit groBen Wor—

tcn und kleinen Happen ruhigzustellen.
'

Da die Anzahl leerstehender Héiuser sreh

vcrringern wird, werden wirdazu fibergehen

miissen, uns auch leerstehende Laden und

(Luxus-)Wohnungen, die kein Mensch be-

zahlen kann, anzueignen. Wirkliche Mas—
senkémpfe, wie Mietstreiks aufbreiterBa51s,
halten wir allerdings noch flir sehr welt
entfemt. Dabei besteht grundséitziich die
Gefahr, daB Teilbereichskéimpfe m1t soma—

IEn oder 6konomischen Forderungen dureh
Zugestiindnisse befriedbar sind. Abervinr
sehen die Méglichkeit einer RadikahSie-

rung der betroffenen Menschen in solch

Ciner Auseinandersetzung. Denn sie erleben

eventuell, daB sie durch gemeinsames Han-

deln konkrete Verbesserungen erk‘eimpfen

kéjnnen, und stellen durch bewufite Gesetzes—

fibertretung (z.B. Mietboykott, Wohnungs—

besetzung) die Legitimit'zit dieses Systems
in Frage.

ES gibt noch eine andere Ebene, wo der

Kampf um Réiume zum Wohnen und Leben

immer aktuell bleiben wird. Vereinzelung

ist ein zentrales Henschaftsmoment und

driickt sich bekamntlich auch in der Archi—

tektur aus. Zwar sind die Zeiten vorbei, we
Wie am FlieBband Wohnklos mit Kochni—
SChen in Beton gegossen wurden. Aber in

ergénzt worden. Die WG- und Kommune-

geeigneten groBen Altbauwohnungen sind

zum fiberwiegenden Teil inzwischen an

Wohlhabende und Praxen/Kanzleien ver—

mietet oder in, Appanements zerstfickelt.

Uns werden damit immermehrdie Mdglich-
keiten ffir kollektive Lebensformen ent—

zogen. Es steilt sich aber die Frage, ob es

fiberhaupt méglich ist, einen Kampf um

solche Freiréaiume, dessen Entwicklung
immer subjektiv bleibt, mit einem vermit—

telbaren Ansatz im H’ciuserkampf zusam-

menzufiihren.

Unser Anspruch ist selbstverstéindlich,

Héiuserkampf als Tei] eines revolutioniren

Ansatzes zu fiihren und uns nicht in spezial-
demokratische Konzepte integrieren zu las-
sen. Wie wir das schaffen kbnnen, ohne den

zweiten Schritt vor dem ersten zu tun, d.h.

nicht bei alternativem “Schfiner-Wohnen”

stehenzubleiben, aber auch niemanden durch

revoilutionéire Phrasendrescherei zu vergrau-

len, haben wir noch nicht herausgefunden.

Das Anarchistische Plenum Kbln ist eine

gemischte Gruppe und offen fiir interes-

sierte AuBenstehende! In der Praxis ar-

beiten wir hauptsfichlich in autonomen

Zusammenhiingen. Aufder anderen Seile

ffihlen wir uns anderen anarchistischen

Strémungen wie dem Anareho-Syn'dika-
lismus oder der Graswurzelbewegung
verbunden, auch wenn ihre Ansiilze

andere sind. Wir wfirden uns hier fifters

eine nahere Zusammenarbeit wiinschen,
wie es sic z.B. bei den “7 schwarzen

Tagen”, der Anarchistischen Woche,

Anfang ’88 in Kfiln gegeben hat. Uber
unsere Adresse kénnen auch das Video

“Nix fiir San” (fiber den Hauserkampf
'

1988 in Kdln) und ein kurzes Video

“Freiheit wird nicht erbettelt, sondem

erkiimpft” fiber die WeiBhausstr. aus dem

Februar ’89 ausgeliehen werden.

Kontakt: Anarchistisches Plenum, c0

DerandereBuchIaden,ZiilpicherStr.
197, 5000 Kiiln-41

Folo:
sunshine
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Schéne neue Stadt — Mediapark?
von‘ Herby Sachs

Mediendiskussion

In der im SF gefiihirten Mediendiskussion

sind in den letzten Ausgaben die

Auswirkungender“audiovisuellenMedien”,
européiische Medienstrategien, Simulation

und Modernisierung von Kultur und

Winschaft stellvertretend flir eine Reihe

sozialer und gesellschaftlicher

Entwicklungen thematisiert worden. Allen

Beitréigen gemeinsam ist die kritisclhe und

ablehnende Haltung einem Zukunftsglauben

gegenijber, der im Alltag zwar spijrbar -

jedoch weniger sichlbar - und oft nicht direkt

angreifbar ist.

Ein Beispiel aus Koln, bekannt unter

dem “Zauberwon” Mediapark soll den

'Versuph ergéinzen, die Diskussion iiloer die

audiovisuellen Medien, die High-Tech-
Zentren und eine fortschreitende. soziale

Isolation weiterzufijhren.

“Schone neue Stadt”

Koln ist eine Siadt der Medien. Nicht nurder

WDR sitzt in der Rheinmetropole sondem

auch BlFBS, der Deutschlandfunk, die

Deutsche Welle und RTL-Plus. Geplant ist

“die neue Kulturstadt”, mit eigenem
Medienstadtteil und einer Medienuni, die

mit Hamburg, Mfinchen und Berlin zum

vierten Medienzentrum in der BRD

ausgebaut werden soll. Mit 32.000

Beschiiftigten aus der Medienbranche, ihren

80 Untemehmen der Film- umcl

Femsehproduktion,mit400Verlagenkommt
die Idee nicht zufalligerweise vom Himmel

gefallen,
- zusammen mit den Ambitionen

der Post und ihr verbundener

Elektronikkonzerne das alte lKonzept

hemmungsloser Technologieforderung im

neuen Gewand “postindustrieller High-
Tech”—Stadtkultur umzusetzen.

1mZugederTendenzrasantertechnischer
Entwicklung der modemen lnformations—

und Kommunikaiionsmittel erstaiunt auch

kaum jemanden die Privatisierung von

Ausbildung und Kultur, wo doch, wie Lothar

Spfith (CDU) meint “das eigentliche
menschliche Beta'tigungsfeld in Zukunft die

Kulturwirtschaft” sei.

In Koln ist die Errichtung einer “Kunst-

Hochschule f'Lir Medien” beschlossene

Sache. Fest steht ebenfalls, daB der

Studiengang“FreieKunst"abgeschafftwird.
Laut Planungsijberlegungen soll fiir die

Kolner Medienhochschule ein “Konzept
kfinstlerisclier llntegration” entwickelt

werden, um eine Verbindung von Kunst und

Technologie herzustellen. Die

Kultusbfirokratie sieht eine

Mischfinanzierung der Medienhochschule

mit der Elektronikindustrie vor, die

selbstverstiindlich von medienorientierten

Industrien, offentlich-rechtlichen wie

privaten Rundfunkanstalten zur

Kommerzialisierung und Vermarktung

genutzt werden soll.

Kreatives Arbeiten mit audiovisuellen

Medien wird kaum mehr moglich sein. Und

die Experimentierkunst vollends an den Rand

gedriickt, um den Bediirfnissen def

Sendeanstalten und Mledienindustrie Tijr und

Tor zu offnen. Ganz im Sinne eines der

geschfiftsfiihrenden Gesellschafter der

Kolner MediaPark GmbH, der fordert. “daB

in Europa endlich die Marktkra‘fte wirken

kennen”, damit wir “wirklich einen frcien

FluB von Informationen haben."

MediaPark - Der Stadtteil aus der Retorte

Direkt unter dem Fernmeldeturm der Post

lag das Gelfinde des alten Giiterbahnhofs St.

Gereon. Die letzten Schienen wurden vor



kurzem herausgerissen, Relikte der Stahléira,
die die industrielle Revolution fiberhaupt
ermoglicht hat. Erstmitder Eisenbahn konnte

die Ausbreitung der kapitalistischen
Produktionsweise in alle Welt transportiert
werden.

Auf diesem riesigen ehemaligen
Bahnhofs-Gelfinde soll nun der neue High-
Tech “Glanz und Protz” in Koln seinen

Standort erhalten. Symboltrachtig wacht die

Post fiber ihr zukiinftiges Medienpotential.
Aus Grijnden der Attraktivitéit, der

Konkurrenz zu Hamburg und Miinchen, die

seit Jahren vergleichbar versuchen Platz Nr.)
in der Hitliste der Ki'aimpfe um die

Auszeichnung “Mediapolis” zu erstreiten,

versucht Koln das besondere Image
unverwechselbarer Originalitéit zu kreieren.

Die Stadt will einen Medien-Stadtteil

errichten. mit Studios und Euros, Laden fiir

Handel und Dienstleistungen, Wohnungen
und Freizeiteinrichtungen. Die Idee

MediaPark ist nicht spezifisch auf eine

Richtung in den Medien ausgerichtet,
sondern sie ist eine Mischung 'aus

Produktionsstéitten, aus Forschung und

Entwicklung. Auf ffinf Ebenen soll das

Mediapark-Konzept in die Wirklichkeit

katapultiert werden: Medienwirtschaft,

Informations— und Kommunikationstechnik,

Kultur, dazu ein Park und ein

Wohnungsangebot. Architektonisch und

stiidtebaulich hat sich der sogenannte

“Zeidler—Entwurl" durchgesetzt, der unter

dem bedingungslosen Primat der

Wirtschaftsforderung fiber andere

ékologischere Stadtentwicklungs— und

Gestaltungskonzepte steht.

“DerBauhaus-SchiilerZeidler, fur dessen

“signifikanten” MediaPark-Entwurf sich

Stadtrat und Stadtverwaltung trotz

Wettbewerb vorab entschieden hatten,

erweist sich in seinem Referat (auf der

WTA-Tagung s.u.) als postmoderner
Vielbauer, der in den USA und in Kanada

die Segnungen des digitalen Zeitalters

mit banalen Kulissen verpackt.
- ‘Die von

Computern, Telekommunikation,

Robotem und kunstlicher lntelligenz

Vorangetriebene postindustrielle
Technologie droht nicht mit der

entpersonalisierten und funktionalisierten

Metropole a la Fritz Lang’, erziihlt der

Deutsch-Kanadier einem Auditorium,

dem derlei Gedanken ohnehin fremd sind,

‘sieeroffnetVielmehrderMenschheiteine
neue Vision urbanen Lebens’.” (Dynamik

des Chaos, Stadt-Revue;K61n, Nov. 1988)
Den Verwertungsinteressen der

Medienindustrie und St‘aidteplanem sind

andere vorhande Vorschlfige fiir ein

zusammenhfingendes Parkgelande geopfert
worden. Mit fadenscheinigen Begn'ffen wie

“sozialvertragliche Technikgestaltung und

technologiepolitischem Biirgerdlialog”
Werden einschlagig bekannte

Wachstumsstrategien und blinde

Technologiegléiubigkeit auf neuem Terrain

verkauft.

Die scheinbare Originaliti’it des

ii.W.J—mw.wlum
.‘ .i m

C I

MediaPark in Koln folgt offensichtlich einer

klassischen sozialpolitischen Strategic der

St'adtebauer, die trotz hoher Mieten und

groBer Wohnungsnot ihre

Sanierungskonzepte durehziehen vor dem

Hintergrund des Flairs einer Medien und
‘

Kunststadt.

Wéihrend einer Tagung der

Generalsversammlung der “World Teleport
Association” (WTA) (Teleport meint soviel

wie“Informationshafen”;H.S.)im Oktober
‘

’88 in Koln gibt Postminister Schwarz-
'

Schilling ein weiteres Startzeichen:

“Bereits heute stellt der Bereich

Telekommunikation und

Informationstechnik einen Weltmarkt

(Geréite und Dienstleistungen) von 800

Milliarden Mark. Vor vier Jahren wurden

mehr als 2% des Bruttosozialprodukts der

Gemeinschaft 7(EG) vom

Telekommunikationsse'ktor

erwirtschaftet, im Jahre 2000 5in es

veimutlich 7% — damit wtirde der starkste

Sektor (Automobile) 'fiberflfigelt.”
'

Neben der Medienwirtschaft wird die

Telematik (Telekommunikation +

Informatik) ein Standbein des MediaParks

sein. Es geht dabei im wesentlichen um die

Gestaltung, Anwendung, B‘eratung und

Sehulung, da die Produktion der Geréite

(Hardware) schon lingst zu Gunsten des
_

sfiddeutschen Raums einschieden ist. Das

Telematikdienstleistungszentmm ist aufdem

Hintergrund zu verstehen, daB Kéln nicht

nu: “Die Stadt der Medien”, sondem auch

“die Stadtder Versicherungen, der Banken

und des Handels” ist. lm

Dienstleistungsbereich arbeiten fast zwei

Drittel der Bevolkerung. Das Potential der ‘

Anwendung neuer Informations— und

Kommunikationstechniken findet hier eine

PerspektiVe, die ohne Zweifel tiefgreifende

Verifinderungen derArbeit und mitSicherheit

Rationalisierungen und Entlassungen nach

sich ziehen werden. Daher ist das Argument
der KolnerPlaner Arbeitspléitze zu schaffen,

fihnlich hohl wie die Realisiemng des

Konzepts “Technologie und Ckologie” oder

des Konzepts “des Gebrauchswert von

Erholung und Freizeit”.

Im Zuge wirtschaftlicher

Umstrukturierung werden durch den

MediaPark keine neuen Arbeitsplétze

geschaffen, sondlern hochstens bereits

vorhandene raumlich zusammengeifaBt.
Auf wackligen Beinen stehen fiir die

Strategen auBerdem die Aussicliten im

Bereich der Breitbandanwendungen fur

. neue Stadt



Bewegtbilder oder superschnelle
Datenfiberiragung, auch wenn die Post ein

besonders groBes Interesse fiir die

Telekommunikation mit dem seir 1989

begonnenen ISDN hat. (vgl. SF—30)
Andererseits gibt es durchaus

emstzunehmende Projekte, die mit Sicherheit

realisiert werden - 2.13. ein neuartiges
Mailbox—Konzept oder die MediaPark-

Aktivitéiten zum Post-Fernwirkdienst

Temex. (Temex ist eine Ubertragung
zusatzlicher Information ijber das

Telefonnetz). Und von der Offentlichkeit

kaum wahrgenommen beteiligt sich eine

Firma der Bosch-Gruppe zusammen mit der
"

Bundespost und zwei Sicherheitsdiensten

an einem neuen Betriebsversuch. Das

Pilotprojekt dient der Errichtung einer

Leitstelle fiir den geplanten Telenorrna-

Sicherheitsdienst, den das Untemehmen in

den MediaPark legen will. Aber auch

Hardware-Produzenten, wie die Kolner

Niederlassung der Phillips-
, Kommunikations-Industrie, zeigen Interesse

am MediaPark.

Jedenfalls sind sich alle einig, ob

‘

GroBindustrie oder SPD-CDU-FDP und

‘ Stadtplaner mit dem Projekt MediaPark den

Zug der Zeit nicht zu verpassen.

’
NRW-Ministerprfisident Rau findet

zukunftsweisende Worte fiir die EG—

Freiziigigkeit der nachsten Jahre: “Der

MediaPark ist ohnegleichen in Europa”.
Mit der Verwirklichung des MediaPark-

Prokjekts wird Koln dann fibereinen der zur

Zeit etwa fiinfzig “Teleports”
(Informationsh'afen) verffigen. Und

“Teleporrs” werden die Fabriken und

Warenh'auserdesInfonnationszeitalterssein.

“Der MediaPark Koln ist seit April 1987

Mitglied der “World Teleport
Association” (WTA), die seit 1984 mit

derzeit fiber 100 internalionalen

Mitgliedem aus Behorden, Finanzwelt,

Handel, Wirtschaft und Industrie die Welt

mit Teleports iiberzieht. Das

untemehmerische Credo setzt auf die

Bereitstellung der neuen Informations—

und Kommunikationstechnologien in

Verbindung mit der Vermarktung
innerstadtischer lmmobilien.” (Aus:

Dynamik des Chaos, Stadt—Revue, Koln

Nov. 1987)

Klotz am Bein

Ganz so reibungslos wie ursprfinglich

geplant, laBt sich der MediaParkjedoch nicht

I'iber die Bijhne ziehen. Gerade im

unverzichtbaren Bereich Kunst und Kultur

als integrativer Bestandteil Iauchen groBe
Probleme auf. Die

1
kulturwirtschaftlichen

Projekte, benannt mit dem hochlrabenden

Namen “Leonardo”, sollen néimlich

unabhangig von offentlichen Subventionen

existieren, sei es in Form direkter

Vennarktung, sei es durch private Sponsoren.
Eine Kulturkreditbank sollte dabei behilflich

sein, den Kfinstlem den Umgang mit Geld

beizubringen. Aber diese stehen der

Neuerung skeptisch gegenfiber. Da scheint

das stereotyp ausgedachte Konzept “die

Freizeit in intelligenten Kultur- und

Erholungsparks zu verbringen” an seine

kulturpolitische Grenze zu stoBen. Doch

fleifiig wird daran gebastelt die Kiinstler auf

Linie zu trimmen.

“In Karlsruhe, wo ebenfalls ein Zemrum

fiir Kunst und Medientechnologie
entstehen soll, zerbrachen sich im Miirz

namhafte Wissenschaftler, Kijnstler und

Ingenieure fiber den dortigen “Aufbruch

der Kiinste” ins High Tech Zeitalter die

Kopfe." (Zit. aus der Zeitschrift Neue

Medien, Juli 1988).

Auf kultureller Attraktivitiit liegt ein

Schwerpunkt des Projekts, daher auch das

lebhafte Interesse der Stadt Koln mit allerlei

glitzerndem Schnickschnack eine immer

perfekter funktionierende Kunsr und

Unterhaltungsmaschinerie zu erablieren; —

dringend notwendig zur Imagepflege und

um in Konkurrenz zu anderen Stiidten zu

treten. Aulfierdem léiBt sich damit die hohe

Arbeitslosigkeit von 15%, die

Luxussanierung und die “Polarisierung von

“Glanz und Elend" leichter kaschieren.

Optimismus soll verbreitet werden mit einem

innovationsfreudigen Klima fiir das

mikroelektronische Zukunftsdorf. Denn dzffl
auch die Mikroelektronik, lrotz st'zindlg

gegenteiliger Behauptungen, keinen

neutralen sozialen Charakter besitzt, - diese

Lampe ist so einigen Befiirwortem des

“glasemen Mensehen” aufgegangen. Naeh
bisherigem Erkenntnisstand ist die

Verbindung von Datenverarbeitungs— und

Kontrollfunktion unaufhebbar in der

gegenwartigen Basistechnik enthalten und

zwar auch in der Hardware, nicht nur in der

Software. Wobei die Frage des

“Uberwachungsstaates” nur unvollstiindig
die soziale Katastrophe skizziercn kann, die

ein l-llighTech-Flair der neuen Medien- und

Kulturstéidte mit dem massiven Ausbau der

Kommunikations— und

Informationstechnologien auf das

Zusammenleben der Menschen ausijben

wird.



Dummheit des Gescheitseins

Menschen, welche von sich meinen, Sie seien

besonders gescheit, konnen zuweilen oner-
tr'aiglich werden. Erinnert sei etwa an jCIlCIl

schurkische, verkniffen lichelnden Hunde!

dresseur in Le Jour se Le‘ve’, welcher‘den
ihm ausgelieferten Kreaturen die FreihEIt

abgewo'hnt, seine Mitmenschlen mit Bos-
heiten traktiert und obendrein groBmfiulig
Von sich behauptet: “Ich war schon imrtler
sehr intelligent.” Allerdings bewahrt 1hn

seine Gescheitheitnichtdavor,daB er schlieB-

lich in blaSierter Arroganz sein Leben ver-
Spielt und mit zwei todlichen Kugelrt 1m

Leib die Treppen einer schéibigen Miets-

kaseme hinunterpurzelt. _

Wie die Geschichte gezeigt hat, ist dle-

sem nervtotenden Menschenschlag kaum

beizukommen, weder mit gutem Zureden

noch mit drastischeren Mitteln. Offenbar

werden diese ewigein Bescheid- und Besser-
wisser, diese penetranten Durchblicker, die

schon die Antworten parat haben, noch cite
die Fragen gestellt sind, unabléssig in Same

Produziert. Mal tauchen sie als Gaukler.

Zinker und Zocker auf dem algademischen
Rummelplatz auf; mal erscheinen sie als rnlt
allen Wassem gewaschene Obergenossen m

den marxistisch-leninistischen Generalstéi-
ben der Weltrevolution und verbreiten mlt

ihrem politisch-6konomisch-soziologischen
Schlagwoner-Repertoire eisiges Schweigen;

mal rattem sie im gleifienden Scheinwerfer—

licht des Femsehens wie Aufziehpupperi

hysterische Reuebekennmisse fiber ihre

radikale Vergangenheit herunter; mal feuern

sie ihre postmodernen Dumdumgeschosse

in die unbedarfte Menge; mal geben sie auf

zur eigenen Beweihrfiucherung inszenierten

Konferenzen und Kongressen ausgelutschte
Phrasen und abgeschmagkte Biirokraten-

prosa zum Besten. Sind sie einen Moment
'

lang in der Offentlichkeit nicht prisent, so

fragern sich'einige Beobachterbesorgt: “W0

sind unsere Intellektuellen7‘” oder“Wa1-um

schweigen unsere Intellektuellen?”, als seien

sie fiir den Lauf der Welt unentbehrlicli, als

hinge von ilhren Verlautbarungen das Wohl

der Menschheit ab, als h‘altten sie je der

Barbarei entschlossen sich entgegengestellt.
Als NutznieBer des miserablen Systems

miiBten sie der Anstrengung sich hingeben,
die Grundlagen fiir eine emanzipierte Ge—

sellschaft zu schaffen, doch ist es allemal

einfacher, im “Bauch der Bestie” es sich

gemiitlich zu machen und den Gesetzen des

Marktes sich unterzuordnen.
.

Sodurfteunlfingstein“Weggefahrte Rudi

Dutschkes”, welcher ehemals als Mochte—

gem-Hemingway der Neuen Linken im

Literaturbetrieb sich zu profilieren gesucht
hatte, in einer Hamburger Woclhenzeitung
als Zuchtmeister der “‘Enkel der Nazi-Gene-

ration” auftreten, welche unbewuBt faschi-

stische Muster reproduzierten und bei der

Wahl ihrer Mittel und Worte durch keine

Erinnemng verunsichert seien, so (1213 sich

zeige, daB ihr Antifaschismus nicht erarbei—

tet sei. Mit dieser pauschalen Anprangerung

léiBt es der Oberlehrer, dem wirdrige Um-

stande ein Beamtendasein verwehrten, aber

nicht bewenden; er mochte sich auch mit

Haut und Haaren der deutschen Volksge-
meinschaft ausliefern: “Es muB, trotz und

mit Franz-Josef StrauB, einmal ein Ende

haben mit dem gekriimmten [1] Gang. Mir

leuchtet vieles ein, was dieser Mann, dem

ich kaum ein Wort glaube, den Deutschen

von seiner Bayerischen Kanzel aus predigt:
Die deutsche Geschichte ist l‘cinger als zwolf

Jahre, sie hat Traditionen hervorgebracht,
aufdie wir stolz sein konnen, niemandem ist

auf die Dauer mit der deutschen BuBfertig-
keit ‘gedient und dem ewigen schlechten

Ciewissen.”2 In der Tat beléiuft sich die deut-

sche Geschichte auf mehr als zwolf Jahre,
und dies ist in jedem Fall zu bedauem. Auf

welche Traditionen mochte denn der

“Weggefahrte Rudi Dutschkes” stolz sein?

Etwa auf die des preiswenen Massenmor-

des, welcher seit dem ersten Weltkrieg in

allen Dekaden dieses Jahrhunderts von'

deutschen Giftgasproduzenten unterstfitzl

wurde, Oder auf die der jahrhundertelangen
Dehumanisierung und Verfolgung der Roma

und Sinti?



Offenbar ans panischer Angst vorm

Ausgeloschtwerden ihneltder“Weggenosse
Rudi Dutschkes” den anderen Volksgenos-
sen sich an und bildet wie sie sich zuriick,
schreit wie der verschreckte Zwerg: “Lieber

Herr Béir, verschont mich!” Noch verschfimt

nach allen Seiten blickend, bricht er auf, um

dem bajuwarischen Stammeshfiuptling sich

anzudienen, welcher aufeinem seiner Raub-

zfige vor einigen Jahren Schriftstellerlnnen

“Ratten” und “SchmeiBfliegen” genannt
hatte. DaB dieser mittlerweile dahingerafft
ist, befreit beide Seiten von unn‘otigen Res-

sentiments.

Wenn nicht alles triigt, war Kollege
Walser nur der Pfadfinder, der das Terrain

auskundschaften sollte, und in der n'zichsten

Zeit werden wohl auf CSU-Parteitagen
Schriftstellerlnnen sich ein Stelldichein

geben, um fiber Doitschland Auskunft zu

geben.

2

Erkenntnisse eines Storen-

frieds

Skepsis gegenfiber Intellektuellen ist seit

je angebracht. Im letzten Jahrhundert wuchs
in Michail Bakunin die Erkenntnis, daB die

herrschende Wissenschaft einzig und allein

der Betonierung der bestehenden Verhiilt-
nisse diene. Die Universitfit, “diese Kirche
der Bourgeoiswissenschaft”, ziehe die

Agenten der relativen Verelendung der
Volksmassen im Bourgeoisgeist heran, urn

ausschlieBlich den Interessen des Bourgeois-
milieus zu dienen und der “vollst'eindigen
und wirklichen Emanzipation des Proleta-

riats” entgegenzuwirken. Ausbildung in den

herrschenden Institutionen bilde ‘geistiges

Kapital’ heran, welches Hierarchien, Privi-

legien und Herrschaft sichere. Demzufolge
sollte sich die bakunistische Revoluton nicht

allein gegen okonomische und politische

Einrichtungen wenden, sondem auch gegen

die Bildungsinstitutionen und die Bourgeois-
wissenschaft. Die ‘Liquidation’ der burger-
lichen Kultur erschien ihm notwendig, um

neue moralische und vemiinftige Menschen

zu schaffen.

Nicht allein, daB die Bourgeoiswissen-
schaft den herrschenden ‘Interessen diene

und Instrumente zur St'zirkung staatlicher

Zentralisation schaffe, degradiere ihre Auto—

n'téit, die den Menschen eigene Verantwort-

lichkeit und Kontemplation abspreche, die

Individuen zu “stummen Tieren”,1ieBe eine

Gesellschaft schon bald “aufdie tiefste Stufe

des Blodsinns herabsinken”.

Zudem kritisierte Bakunin die unver-

meidliche Kastration des kritischen Geistes,
sobald er sich im Labyrinth der Institution

verirrte: “Das groBte wissenschaftliche Genie

[l] sinkt unvermeidlich und schléiftein, sobald

es Akademiker, offizieller, patentierter
Gelehrter wird. Es verliert seine Selbstbe-

stimmung, seine revolutionare Kijhnheit und

die unbequeme und wilde Tatkraft, die fiir

das Wesen der gro'Bten Genies charakteri-

stisch ist, die stets berufen sind, hinféllige
Welten zu zerstoren und die Grundlagen
neuer Welten zu legen.”

In diesem Sinne verwarf Bakunin nicht

jegliche Wissenschafl, doch sollte in der von

ihm erstrebten Gesellschaft die Trennung
von Hand- und Kopfarbeit aufgehoben sein.

“Jeder muff» arbeiten und jeder muB gebildet
sein”, lautete seine kategorische Forderung.
lEr war fiberzeugt, “daB in einem lebendigen
und vollstéindigen Menschen beide Téitig—
keiten, die der Muskeln und die der Nerven,
in gleicher Weise entwickelt sein mijssen”
und “jede die andere unterstiitzen, erweitem
und verstfirken” miisse.3

Natiirlich muB die Zeit beriicksichtigt
werden, in der Bakunin seine Gedanken
entwickelte, und zwangsliiufig m'Lissen heute

einige seiner Ideen mehr als fragwfirdig
erscheinen. Beispielsweise spricht er des
ofteren von “Mfinnem von Genie”, schliefit
auf dem Gebiet der Bildung Frauen aus und

reproduziert den autorit'aren Glauben an

“Genies” oder Eliten, obwohl er zur glei-
Chen Zeit die unbedingte Selbstbestimmung

der Volksmassen postulierte. Zweifelhaft

ist auch sein Insistieren auf das “Miissen”,

den Zwang oder dessen Androhung. Vieles

in Bakunins Denken blieb fragmentarisch,
unentwickelt, war vom Augenblick be-

stimmt, doch auch wenn die Verhiillnisse in

der Zeit nach ihm sich veriindert haben

mogen, bleibt seine radikale Kritik bestehen.
Heute wie damals veriindern nicht dlC

Menschen die Institutionen. Das Umgekehrte
ist der Fall.

3

Gliick im Ungliick

Der lntellektuelle ist, so Jean-Paul Sar-

tre, “ein Nebenprodukt unserer Gesellschaf—

ten, und der ihm innewohnende Widersprucli
zwischen Wahrlheit und Glauben. Wissen

und Ideologie, zwischen freiem Denken und

Autoritéitsprinziip hat seine Ursache nicht in

seiner intentionalen Praxis, sondem in einer

Reaktion, die sich in ihm abspielt. das heiBt.

er entspringt einem Zusammentreffen in-

kompatibler Strukturen in der synthetischen
Einheit eines Individuumsf”

Selbst wenn es in der Absicht der Imel—

lektuellen liegen mag, daB ihre Arbeit zur’n
Nutzen aller angewendet werde. so sind SIC.
doch spezialisierte Angestellie. "Kornmis'
(Handlungsgehilfen) der herrschenden Eli—

ten, welche - mit den Worten Grumscis - die

“subatltemen Funklionen dcr gcsellschal‘t-
lichen Hegemonie und der politischcn Re-

gierung” ausiiben.5 Der “Klassische” Intel—

lektuelle steht zwar in Opposition zum hen-

schenden System. triigi zugleich nbcr durch

seine Arbeit in den lnslitutionen zu dessen

Erhalt bei. Dieser Widerspruch gebiert ein

“ungliickliches BewuBIscin". welches dcm

lntellektuellen erméglicht. als Ankliiger
aufzutreten. Er umerzcichnet Petitioner].



mibt'mel—fiZeitschriften, stellt sich

an die Seite von oppositionellen Bewe-

gungen, indem er ihnen einen Teil seines in

der privilegierten Ausbildung erworbenen

geistigen Kapitals zur Ver‘ffigung stellt. Im

Grunde ist er glficklich, daB er ein “unglijck—
liches BewuBtsein” besitzt, kann er doch so

den Ankl‘ager spielen und gleichzeitig die

Privilegien und - wenn auch beschréinkten
—

Machtbefugnisse auskosten, welche ihm dle

bfirgerliche Gesellschaft bietet. Trotz gele-

gentlichen Murrens geffillt es ihm in dieser

Sado-Maso-Beziehung.
Der “neue” Intellektuelle dagegen ist fiir

Sartre jemand, der nicht nur das System in

Frage stellt, sondem auch seine Rolle als
Intellektueller in der Gesellsclhaft, der seine

Widersprfiche Uberwindet und am Auflbau

eines Sozialismus ohne Autoritfit und Macht-

fibertragung, eines “anarchistischen Sozia—
lismus” sich beteiligt. Schonjetzt sollten die

Intellektuellen sich bemiihen, aus ihrer Isn-
lation auszubrechen und mit den Massen 1n
Kontakt zu treten. Um eine Brficke zwr—

schen Intelligentsia und Proletariat zu sehla—
gen, verlieBen nach den Mai-Ereigmssen

von 1968 studentische Kader die Universi-

téiten und gingen in die Fabriken, um “Ar-

beiter unter Arbeitern” zu werden. So “er—

scheinen die Intellektuellen, die ‘Bem’ebs—

arbeit machen’ Oder die. ffir die Massen

Partei ergreifen, als Verréiter an der bfirger-
lichen Gesellschaft”, meinte Sartre, “weil

sie, um diese neuen Intellektuellen zu wer—

den, Kenntnisse benutzen, die man ihnen ffir

eine ganz andere Funktion vermittelt hat.”5

Tatsachlich erschienen lediglich diese

Intellektuellen als Verréiter ihrer Klasse,

fiihnen mit ihren talentlosen Laienspielgrup-

pen abgeschmackte Schmierenkomb’dien

auf, bis sie sich neuen Aufgaben zuwandten.

Es war Mimikry, inhaltsleere Geba'rde,

lacherlicher Revolutionismus, der mit ei-

nem Sprechblasen—Jargon gegen die Reali—

tiit sich speme, aus der Mottenkiste hervor- ,

gekramter Proletkult—Trfidel. Nicht um

Befreiung ging es, sondem um geistlose

Angleichung an jene, welche unter dem

SystemderHierarchie,DisziplinundPlacke-
rei litten. Aberwahrend sie ihrem erdrficken-

den Alltag nichtentfliehen konnten, stand es

'

den intellektuellen Missionarlnnen jeder—

zeit offen, sich wieder in die privilegierten
Stellungen zurfickzuziehen. Und von dieser

Mdglichkeit machten sie auch Gebrauch.

4

Asyl fijr Obdachlose

Die einst rebellierenden, dem System
sich verweigemden und nun ratlos umher-

stehenden Intellektuellen, welche der miih—

seligen und kréifteraubenden Existenz des

Berufsrevolution‘ars fiberdrfissig geworden
waren, erhielten — wenn auch von MiBtrauen

Oder Feindseligkeit begleitet - 'Asyl in den

herrschenden Institutionen. Abgebrochene
Dissertationen wurden wieder aufgenom-
men, Redaktionsstiihle warteten auf Beset-

zung oder man bewegt sich anderweitig auf

den Schienen fort, welche bfirgerliche Er-

ziehung und Ausbildung gelegt hatten, ehe

die stiinnische Politik der sechziger Jahre

alles durcheinander gewirbelt hatte.

Nun, da man selbst zu den Autoritéiten

vorgestoBen war und zu den Arrivierten

gehb'rte, wurde radikale Politik immer

“komplizierter”. So sehrieb Todd Gitlin -

SDS-Vorsitzender in der Saison 1963-64,

spaterAutorffirUnderground-Zeitungen und

hente Mediensozioioge an der Universit'zit in

Berkeley — am Ende seines autobiographi-
schen Geschichtsbuches‘ fiber die “Sixties”:

“Der lange Marsch durch die Institutionen
i

schléinglte sich durch Labyrinthe: Welche

Autorit‘at ist gerechtfertigt, welche politi-
schen Taktiken sind richtig? Was geschieht,
wenn Freiheit mit Gemeinschaft kollidiert,
Gleichheit mit Demokratie? Welche Kom-

promisse sind um weicher Ziele willen ge-

rechtfertigt? Der lange Marsch wurde 112m-

ger.”7 Doch verlor dieser seine ursprijng—
liche Bedeutung und geriet zum Marsch an

die Fleischtijpfe.
Auch wenn Konservative stfindig lamen-

tieren, die Neue Linke habe mit ihrer Kulrtur-

kritik und ihren egalitéiren, radikalen Prin-

zipien das akademische System unterwan-

dert, korrumpiert und ruiniert, trifft doch
eher die alte Einsicht zu, welche besagt, daB
nicht die Menschen die Institutionen ver-

andem, sondem die Institutionen die Men-

schen. Das Eigengewicht des akademischen

Apparats reduziert die Individuen zu bloBen
Radchen im blind rotierenden Getriebe. Die

Akademisierung der linken Intellektuellen,
insbesondere der marxistischen, fiihrte teil—
weise zur Vaporisierung ihrer kritischen,
auf fundamentale Veranderungen ausgerich-
teten Energie. Der akademische Marxismus
beschreibt und analysiert das ”Weltsystem”,

» die Mechanismen des “kapitalistischen
Staates”, die “Rolle der Intellektuellen”
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dynamische, transformative Form der Unter—

suchung — alles ist statisch, Starr und konse-

quenzlos.
Aufdem universitarenTerrain verschan-

zen sich die linken Akademikerlnnen in

gesicherten Stellungen, ergehen sich in den

“wissenschaftlichsten” und “unparteiisch-
sten” Forrnen des “Diskurses”, um nicht mit

dem Vorwurf konfrontiert zu werden, sie

betrieben “Kaderschulung” in ihren Semi-

naren, um ihre Chancen irn Kamp‘f um For-

derungsgelder, Stipendien, Forschungspro-

jekte und Buchvertréige zu wahren. Auf

Schn'tt und Tritt unterwerfen sie ihren Geist

und ihre Arbeit den Erfordemissen des

technokratischen Akademikermilieus, ent-

wickeln einen von AuBenstehenden kaum

noch zu dechiffrierenden Sprachcode, hul—

len sich in ein undurchdringliches Miasma

verschworenen Stammesgemeinschaften,
welche standig in irgendwelchen schein—

haften Fehden sich befinden. Nicht um.

Aufklarung oder Erhellung von Zusammen-

hangen geht es mehr, sondem um die groBt—
mogliche Akkumulierung irgendwelcher

Begriffspartikel, um intellektuelle Mastur-

bation, welcheu— Todd Gitlin zufolge - das

“akademische Aquivalent zum Avantgarde-
Revolutionismus” darstelle. Exemplarisch
lhierfiir mogen zwei Zitate stehen, welche

willkiirlich aus dem unerschopflichen Miill-

Reservoir akademischer Uberflquroduk-
tion herausgegriffen sind:

“In der Tat hat die Unfahigkeit, die tief—

greifende Unterschiedlichkeit von objekti-
ven historischen Determinationszusammen-

hangen einerseits und den Anikulationspro-
zessen von Subjekte konstituierenden und

‘interpellierenden’ Diskursen andererseits

theoretisch klar zu erfassen, innerhalb der

marxistischen Tradition zu Schwierigkeiten
gefiihrt, die Problematik der spezifischen
Anforderungen an eine historische, poli-
tische Praxis begrifflich zu strukturieren.”8

“Im kommentierenden Diskurs sind

Anschlage konnotiert mit Autoren, die sie

planen, inszenieren, dur‘chfiihren und

schlieBlich begriinden. Er fordert die Exi—

stenz eines Autors, der als autonomes Sub-

jekt iiber seine Handlung Rechenschaft ab-

legen kann und muB, wobei das Individuum

fiber Herbeifiihrung und Kontext der Hand-

lung verfiigt und so ffir deren Folgen verant-

wortlich ist.”9

Die endlose, rituelle Zelebrierung einer

bereits im Sarkophag ruhenden “Wissen-

schaftlichkeit” zerfriBt am Ende das Him,

nicht nur das der Ptomaine—Junkies [= Lei-

chengift-Junkies, SF], sondem auch das

jener, welche diesem Apparat und seinen

Agenten zwecks Anlemung sich ausliefem.

Die Folgen sind kaum zu heilende lnfek—

tionen. Der Virus schafft Duplikate seiner

selbst.
5

Verspéitete Obtsequien
[= Totenmesse, SF]

Vor nicht allzu langer Zeit sorgte in

linksintellektuellen Kreisen der USA ein

Buch f‘tir einige Aufregung, in dem Russell

Jacoby das Fehlen offentlich interyenier-

ender Intellektueller beklagt und diagnosti—

ziert, dafi die marxistischen Intellektuellen

aus der Generation der Neuen Linken den

institutionellen Versuchungen erlegen seien

und ihre einst radikalen Ziele der Anerken-

nung im akademischen Betn'eb geopfert
batten. Demgegeniiber erl‘aigen Anarchisten

w‘ie Murray Botokchin oder Noam Chomsky
kaum den Verfiihrungen von Titel, Prestige
und sozialem Status, denn ihr Widerstand

gegen die staatlichen Institutionen und de—

ren Funktionare sei moralisch motiviert:

“Die Geschichte des Anarchismus hat

ihren Anteil an Siindern und Opportu-
nisten, aber wenige Anarchisten schlos-

sen sich ehemaligen trotzkistischen und

marxistischen Intellektuellen an, um sich

fiir Raume im Staatsmotel einzutragen.
Insoweit als das kulturelle Hohenzeichen

fiir Anarchisten die vorindustrielle Ord-

nung ist, konnen sie manchmal eine durch-

dringendere Kritik der industriellen Zivi-

lisation bieten als Mainstream-Marxis-

ten, die die Gesellschaften eher olen als

umbauen. Wahrend Marxisten von Fiinf—

jahresplanen traumen, nfihren Anarchis-

ten, deren Kritik sowohl ethisch als auch

politisch ist, die utopische Flamme.”‘°

So radikal seine Kritik auch daherkom—

men mag, fordett Jacoby doch nichts an-

deres als die “‘klassischen” Intellektuellen,

welche in den akademischen Institutionen

stecken, forschen und lehren und in ihrer

Freizeit, vom “ungliicklichen BewuBtsein”

angetrieben, gegen das herrschende System

protestieren wie etwa der Linguist Noam

Chomsky, der seit Jahrzehnten engagiert
den US-Imperialismus anklagt. Als jemand,
der selbst in den akademischen Betrieb

verstrickt ist, vermeidet es Jacoby, die Rolle

dieser Intellektuellen in Frage zu stellen.

Aber trotz allem reichte die lDosis von

Jacobys Kritik aus, um linke Akademiker-

Innen in helle Aufregung zu versetzen. In

der New Left Review beschuldigte Lynn
Garafola, daB Jacoby, dieser“selbstemannte

Linke”, die Schuld den Opfem aufbiirde.”

Was war geschehen? Spielten sich auf dem

Campus, von der Weltoffentlichkeit unbe—

merkt, blutige Kampfe ab? Lieferten sich

todesmutige Professorlnnen heroische Ge—

fechte mit den anriickenden Militars? Rie—

fen sie “Vive la revolution!” den Gewehr-

laufen erntgegen, ehe sie wie die Pariser

KommunardInnen neidergemetzelt wurden‘?

Verstreute man ihre Asche mit dem Wind?

Nein, ganz so dramatisch war es nicht.

Suchtkrank stierten sie auf die verstaubten

Holzstuhlreihen, die alte Haut blatterte ab,
das Flackem erstarb, Finger trennten die

aneinanderklebenden vergilbten Photogra-

phien, mechanisch reproduzierte, kratzige
Stimmen hallten in den leeren Korridoren,

iiberlagerten sich und verloren sich irgend-
wo. “Ich weiB nicht vielleicht in der

nachsten Zeit Wir Armen, konnten wir

den anders? und lese, was ich getan habe,
und lese und lese ...”

’

Um Jacobys These vom Verschwinden

der “offentlich intervenierenden” Intellek-

tuellen zu widerlegen, fallt Garafola nichts

Besseres ein, als eine Garde bestimmter

akademisclherLinksintellektueller zu benen-

nen, welche JacobysKategorisierung vor-

dergriindig entsprechen wiirden, und darauf

zu insistieren, daB es der Neuen Linken

gelungen sei, gewisse historische, soziale

und kulturelle Themen in das akademische

Interesse zu riicken. Wenn die Erinnerung

nicht tfiuscht, hatte die Neue Linke aller—

dlings dereinst weitreichendere Ziele, bei-

spielsweise die radikale Umgestaltung des

herrschenden Systems, was auch die Uni—

versiiiiten einbeschloB. Nun ist ein Schei-

tem an sich nicht verwerflich, doch bleibt es

fragwiirdig, wenn es Aktivistlnnen zwanzig

Iahre spate: als Erfolg verkaufen wollen. Es

waren technische, okonomische und soziale

Strukturen, welche die Niederlage fest-

schrieben, und da hilft es wenig, sich in die

Tasche zu liigen, man habe etwas bewirkt.

6

Schwarzes Eis

Auch wenn es unsinnig ist, Bakunin

vorzuwerfen, er habe Wissenschaft per se in

Grund und Boden yerdammt, so ist ihm

doch vorzuhalten, daB seine Forderung nach

der praktischen Urnsetzung von Ideen ein—

hergingmitdem AbschlqueglioherTheorie-
arbeit. 1873 verlieh er seiner Uberzeugung
Ausdiruek, “daB die Zeit der groBen theore-

tischen Reden, gedruckter oder gesproche-
ner, voriiber ist. In den letzten neun Jahren

wurden im Schofi der Internationale mehr

Ideen entwiekelt, als man zur Rettung der

Welt brauchen wiirde, wenn Ideen allein sie

retten konnten, und ich fordere jeden heraus,

noch eine neue Idee zu erfinden. Die Zeit ist

nicht mehr fiir Ideen da, sondem fiir Hand-

lungen und 'l‘aten.”12 Theorie und P‘raxis

sind so fiir Bakunin zwei voneinander abge-

trennte Prozesse; da die Zeit revolutionare

Aktionen erfordere, wird das Denken einge-

froren und nicht mehr an den realen Gege—

benheiten iiberpriift. Das Insistieren auf die

Dringlichkeitdes Handelns und die Verwer-

fung geistiget Arbeit miinden in messia—

nisehe Heilserwartung: Nicht Entwick-

lungen, sondem Explosionen erschaffen daS

volikommene neue, von der Last der Ver-

gangenheit befreite kollektive Individuum.

Wenn Bakunin seine Zeitgenosslnnen un-

geduldig bedréingt, daB die Zeit einge-

schrumpft sei, daB die ideelen Voraus—

setzungen ffir alles hier und jetzt bereits

vorhanden seien, schwingt darin auch etwaS

Fatalistisches mit: Entweder wird alles so-

fort moglich und erreichbar oder gar nicht-

Wolllte man die Menschheit hefreien, muBtc

im revolutionaren Kampfalles aufeine Karte

gesetzt werden, denn nur ein Sieg auf der

ganzen Linie gewiihrleistete eine voll—

standige Befreiung der Individuen.

Zwar ist die anarchistische Theorie nach

Bakunin nicht zum Stillstand gekommen,
doch besteht der Mythos des unbedingten

augenblicklichen Handelns weiter fort.

wahrend die ideologische Sphare (in den

Arrealen der Erziehung und Bildung, der

Massenmedien und kulturellen Produktion)

weitgehend vemachliissigt wird. In Zeiten,

we die Herrsehenden fiber Bomben zur



mannigfachen Vernichtung verfiigen, ge-

raten Banikadenkéimpfe in den Industrie-

landem zur Farce. Zu reclit bemerkt Chris

Marker in Le Fond de l’air est rouge (1977),
daB im Vergleich zu den Kampfen in Latein—

amerika die Auseinandersetzungen im

Quartier Latin im Mai 1968 Spiel waren.

Man kb‘nnte auch sagenz Sic waren eine

“Medien-Rebellion”, in welcher der theorie—

lose Aktions-Star Daniel Cohn—Bendit vom

Philosophen Jean—Paul Sartre auf der Blar—

rikade sich interviewen lieB. Wenn Praxis

Zum bloBen Ritual, zur selbstbest'atigenden
Geb‘arde verkommt, bewirkt sie nichts.

7

Anarchie als Reprint

In den Augen Noam Chomskys ist Ru-

dolf Rocker der “letzte emstzunehmende

politische Theoretiker”. 13. Dies verweist auf

eine intellektuelle Stagnation, welche auch

In der grassierenden Reprint-Manic und der

nicht versandenden zelebrierenden Nach—

SYHchronisation des konkurrenzlosen

SPitzenreiters anarchistischer Hitparaden,
der spanischen Revolution, sich manifestiert.

Rocker selbst setzte sich zwischen 1927

Md 1928 in einer Artikelserie fiir die von

Erich Miihsam herausgegebene Zeitschrift

Fanal kn'tiscli mit dem geistigen Zustand der

damaligen anarchistischen Bewegung
- nicht

nur in Deutschland - auseinander. Er pran—

gene Dogmatismus, Purismus, blinde Recht-

haberei, geislige Erstarrung und innere Strei—

Ilgkeiten an, welche “in so verletzender und

abstoBender Form gefijhrt” wiirden, daB sie

kaum der Attraktivitat der Bewegung nfitz-

{0}]. Die Isoliertheit, “in die wir immer tiefer

hmeingeraten sind, ist keineswegs die Folge
Unserer fortgesclhrittenen Anschauungen,

Sondem in den meisten Fallen nur das Er—

gehnis doktrinarer Einstellung umd geistiger
Unzucht, die nie zu einem giinstigen Resul—

Iat fiihren konnen.” Um die Isolation zu

dUrchbrechen, mijsse man Biindnisse unit

51'mpathisierenden Menschen eingehen und

eme anarchistische Literatur schaffen, wel—

Che die “Stellung der Anarchisten zum

modemen Leben und seinen neuen Erschei-

nungsfon‘nen aufpolitischem, industriellem

u“d landwirtschaftlichem Gebiet” darlegen
miiBte.” Diese Kritik liiBt sich im Grunde

aU‘Ch heute noch aufrechterhalten.

Ein neuerer anarchistischer Theoretiker,

Murmy Bookchin, sieht die Probleme al‘nn—

I‘Ch gelagert. In seinen Augen besteht die

Notwendigkeit einer radikalen Intelligent-

ila, und die Anarchistlnnen miiBten diese

schw‘acher werdende Gesellschaftsschicht
V0n Denkem starken”, um nicht in die Ge-

fahr zu geraten, “ihre Ideen in Dogmata zu

VeTWandeln und dadurch die selbstgerech—
ten Nachlanerwalter von einst lebenden

BeWegungen und Menschen zu werden, die

emer anderen historischen Epoche angehéi—

Fen?” Voraussetzung fiir eine solche Intel-

I1gentsia sei ein eigenes Gefiihl von Gemein—

Schaft und Identitiit, welches vorder Verein-

"ah-mung oder Auflosung dutch institutio-

“ffllsiene Fonnen derKultur schfitze. “Wenn

Cme Intelligentsia wiederbelebt werden

sollte, hatte sie das Ergebnis eines 'auBersten

moralischen Engagements zu sein, nicht

lediglich eine Reaktion auf veranderte ge—

sellschaftliche Bedingungen. Sie hatte zu

lemen, wie man protestiert, die ‘schlechten

Manieren’ sich anzueignen, die durch einen

nasalierten, bedéichtigen ‘Diskurs’ ersettzt

worden sind, und Ungerechtigkeiten hassen

zu lemen — Wesenszfige, die so auffallig in

der akademischen Welt abwesend sind. Das

Fehlen zuverléissiger theoretischer Grund-

lagen in den sogenannten ‘neuen sozialen

Bewegungen’, die heute gefeiert werden,

macht eine solche Wiederbelebung unwahr—

scheinlich. Infolgedessen kann man nicht

fiberma'JBig optimistisch fiber die Bildung
einer Intelligentsia in einer Zeit sein, in der

der Kapitalismus jede Facette des Lebens

durchdrungen halt.”16

In der Tat ist jeglicher Optimismus fehl

am Platze, denn selbst in den Anti-Autori-
taren west die Autoritiit fort, bekunden

Besserwisserei, Rechthaberei, Phrasen und

Attitiiden, daB sich nichts regt und alles

festgeschiieben ist.
'

8

Kein Land in Sicht

1m Vergleich zu Universitatsintellek-
tuellen werden, wie Jeffrey Escoffier richtig
feststellt, Intellektuelle ohne solche institu-
tionelle Bindungen solange stets im Nach—
teil sein, bis andere Institutionen auBerhalb
der Universitaten gegn‘indet und etablien
werden.‘7 Solche “Gegeninstitutionen”
kénnen allerdings nicht fiber die notwen—

digen materiellen und finanziellen Resour-
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cen verfi'igen, welche -zur Sicherung ihrer

Existenz notwendig waren; zum anderen

schaffen sie nicht grundséitzlich Neues, denn

sie werden solche Intellektuelle als Lehr-

korper haben, welche im alten System her-

angebildet wurden.

In einer rationalisierten, technokratiscl‘nen

Gesellschaft sind Intellektuelle “abgerich-
tete Gorillas” und Kollaborateure, welche

das System in seinem blinden Fortbestand

néihren. Im Getriebe sich Nischen schaffen

zu wollen, ist illuson'sch. Intellektuelle, die

so etwas vorgeben, gleichen Charlot in M0-

dern TimES, als er zur Zigarettenpause in

eine Toilette sich zuriickgezogen hat, nach

wenigen Ziigen aber schon wiedervom omni-

préisenten Chefaufdem Bildschirm ans FlieB-

band gejagt wird.

Wenn linke Akademikerlnnen behaup-
ten, die Kultur des kritischen Diskurses bein-

halte systemerschfittemdes Potential, so ist

dies nichts als Pfeifen im dunklen Wald. Das

System liefert die Kritik gleich mit, um nur

noch besser zu funktionieren. Allein die

“wissenschaftliche” Infragestellung bewirkt

nichts; sie beweist nur, wie resistent dieses

System ist.
,

Einmal auf den Abstellgleisen der aka-

demischen Endstation angelangt, wird auch

der Anarchismus — wie der Marxismus -

seine Sprengkraft verlieren und dem schlei-

chenden Tod unter der gefréiBigen Kritik des

Rostes fiberantwortet sein. Mag man sich

auch auf die freie Forschung und Meinung
berufen, so ist es doch nichts anderes als eine

Selbstliige. Es gibt keinen Sinn im Unsinn.

Anmerkungen:
1. Film aus dem Jahre 1939; Regie: Marcel

Camé, Script: Jacques Prévert; mit Jean

Gabin, Arletty&Jules Berry
2. Peter Schneider, “Im Todeskreis der Schuld”,

Die Zeit, 27.3.1987; rpt. als “Das Ende

der Befangenheit”, in: Deutsche Angste,
Sieben Essays (Dannstadt: Luchterhand,

1987), 5.79-81

3. Michail Bakunin, gesammelte Werke (Berlin/
W.: Karin Kramer Verlag, 1975); Ed. 1,

8.109-110; Bd.2, S.110-111

4. Jean-Paul Sartre, Mai ’68 und die Folgen,
Bd.2 (Reinbek: Rowohlt, 1975), 3.45

5. Antonio Gramsci, Marxismus und Kultur:

Ideologie, Alltag, Literatur, hg. Sabine

Kebir (Hamburg: VSA-Verlag, 1983),
8.61

6. Alexandre Astruc & Michel Contat, Sartre:

Ein Film (Reinbek: Rowohlt, 1978), 5.85

7. Todd Gitlin, The Sixties: Years of Hope,
Days ofRage (New York: Bantam Books,

1987), 5.433

8. Frieder Otto Wolf, “Auf der Suche nach dem

ideologischen Klassenkampf diesseits

vorL imaginarer Klassenpolitik und

symbolischen Miinchenhauseniaden”,

kultuRRevolution, Nr.17-18 (Mai 1988),

8.14
9. Florian Rotzer, “Anschlage, Ein Versuch”,

Tumult, Nr.1] (1988), 8.117

10. Russell Jacoby, The Last Intellectuals:

American Culture in the Age ifAcademe

(New York: Basic Books, 1987), 5.100

1 1 . Lynn Garafola, “The Last Intellectuals”, New

Left Review, Nr.169 (Mai-Juni 1988),
8.124

12. Bakunin, Gesammelte Werke, Bd.3, 5.266

13. Noam Chomsky, Arbeit - Sprache - Freiheit.

(Hg) Peter Peterson (Mijhlheim: Trafik,

1987), 5.88

14. Rudolf Rocker, Aufsatzsammlung, Bd.1

(Frankfurt/M: Verlag Freie Gesellschaft,

1980), S.61-66,97-101,110-114
15. Murray Bookchin, “Thesen zum libeniiren

Kommunalismus", Sclzwarzer Fade”.

Nr.19 (1985), $.19

16. Bookchin, “On The Last Intellectuals", Talus.

Nr.73 (Herbst 1987), S.185

17. Jeffrey Escoffier, “Pessimism of the Mind:

Intellectuals, Universities and the Left”,

SocialistReview, XVIII, Nr.1 (Jam-Marl

1988), 8.129

f'""“'"""'"'
..

.



A

Rudi Dutschke

Hrsg. von Peter Bernhardi

Broschiire A-4-Format;
erhaltlich bei AK Karl Liebknecht;

gegen 6,70 DM;

Postgiro Frankfurt, Karin Puck, KtoNr.

515226-605

Die streckenweise diffamierende, verhdhnende

APO-Studentenbewegungs-Moritat im SPIEGEL

anla'Blich des 20. Jahrestags von 1968 ist nur

eines der typischen ”Gedenk"produkte: Hier

kotzt sich eine Schrelberequippe von ehemali-

QEn "68am" aus, die sich ’68 ofiensichtlich mit

billigen Platzen begnfigen mulSten. Heute han-

gen sie geruhsam in hochdotlerten Redakteur-

sesseln. Aus ihrer Behaglichkeit wird Rfick-

schau auf '68 nichts anderes als der eigene
Abgesang vom einst als notwendig erkannten

EnSlagemen’rzurVera'nderung derherrschenden

Verha‘ltnisse. Jetzt ist Larmoyanz angesagt. Der

Zeitgeist ist aus auf Entpolitisierung.
DaB sich 20 Jahre nach dem Hdhepunkt der

Studentenbewegung, daB nach dem Attentat

auf ihren charismatischen ”Flihrer" Dutschke

(Grfindonnerstag 1968) sich das "Gedenken" auf

dessen Person verengt, das versteht sich in

etwa.Da13 dabei in derRegel mitVeréichtlichkeit,
lgnoranz vorgegangen wird, das ist von den

“Establishment”-Schreibern nicht anders zu

erWarten. Dem gegenzusteuern ist der Linken -

bis auf wenige Ausnahmen - nicht gelungen.
Einer dieser (riihmlichen) Ausnahmen ist dem

"Arbeitskreis Karl Liebknecht" gelungen: in be—

Scheidener a'uBerer Aufmachung legt dieser

eine Broschijre mit dem Titel: "Rudi Duschke”
vor. Bis auf wenige Personenkult-Ausrutscher
wird das Leben Dutschkes von Freunden,

Kampfgenossen und Sympathisierenden aus der

Persllektive der "Dabeigewesenen" geschil-
dert. Dabei wird das Leben des Menschen Dut-

Schke eng verzahnt mit den gesellschaftlichen
Bedingungen, unter denen Dutschke, die Sto-
dentenbewegung, die APO wirksam wurde, m

der sie die “Umwalzung der soéitkapitalistischen
Glesellschaft" (Dutschke) einforderten und for-

crerten. Diese Schrift ist also viel mehr als eine

Aneinanderreihung von Episoden aus dem Le-

ben des politischen Aktivisten Dutschke: -Sie

erschlielSt ein Stiick Zeitgeschichte, die noch

a_ufzuarbeiten ist, aus der noch die Lehren zu

zrehen sind.

Der Mensch Rudi Dutschke, das ist der rote

Faden, der sich durch fast alle Beltrage der

SChrift zieht. Das ist aus zwei Griinden legitim:
_

1. Politisches Handeln ist immer abstrakt,
STGht im hohlen Raum, wenn dahinter nicht die

8'8 tragenden lndividuen erkennbar werden;

Vyenn nicht die menschlich—moralische Katego-
rte konform geht mit dem politischen Wollen und

andeln.
2. Die Person Dutschke hat - wenn ouch von

den biirgerlichen Medien damals wie heute

uberschatzt - entscheidend die Studentenbewe-

QUHQ. die APO gepragt; sie hat damit den Relik-
tefl des Adenauer-Regimes, dieser dumpfen,
reaktionar—biedermannischen Gesellschaft ihre

selbstgefa'llige Maske mitvom Gesichtgerissen;
Dutschke hat einen entscheidenden Beitrag
Qeleistet, dais seit 1968 in der BRD und West-

Berlin sich ein liberaleres politisch-kulturelles
Kllma durchsetzte.

..

Es ffihrte zu welt, die Bandbreite der Bei-

trage der vorliegenden Schrift vorzustellen. Die

eltra'ge von Heinz Brakemeier, Uwe Timm und

ans Halter seien hier besonders enN’a'hnt: Bra—

kemeier, linkssozialistischer Aktivist seit den

filler Jahren, schreibt iiber Dytschke:
”Er ist fiir mich, den Alteren, ein Vorbiid

geblieben. Festzuhalten an dem, was ich

immerwieder als zutiefst wahr und rich—

tig erkenne, im Kern an der Kritik der

Warentauschgesellschaft und an der

notweendigen Negation solcher Gesell—

schaften, an der ldee einer gewaltlosen,
aber doch solidarischen Assoziation

freier Menschen, jenseits von Waren-

tausch-beziehungen, das ist flir mich

auch festgehaltene Freundschaft zu al-

ten Genosslnnen, Rudi verdient das

besonders."

Timm, anarchistischer Denker und Aktivist,

fflhrt fiber Dutschke aus:

”Dutschkes Verdienst, nicht als Studen-

tenffihrer, sondern auch als Theoretiker

‘und Denker, (war) die existierenden In-

teressengegensatze zwischen 'Kapital’
und 'Arbeit' aufzudecken und sichtbar

zu machen.... Dutschke unterscha'tzte

das kapitalistische Wirtschaftssystem,
well er wahrscheinlich ganz traditionell

(marxistisch) das Problem Kapitalismus
auf die Verfiigungsgewalt fiber die Pro—

duktionsmittel beschrankte, also nie

verstanden hat, was er schon bei Prou-

dhon ha'tte nachlesen kijnnen: Kapitalis-
mus ist Mangelwirtschaft."

Halter, Dutschkes Freund und Arzt, poli-
tischer (sic!) SPlEGEL—Hedakteur merkt in sei-
nem Beitrag “Rudi Dutschkes Grab" an:

"Fiir ihn waren alle Menschen gleich,
auf wunderbare Weise war as ihm ge-

lungen, sich von allen herkdmmlichen
'Rastern' freizuhalten. Er hielt die Ma'n-
nernichtfiirdie Krone derSchdpfung. Er
mochte alle Menschen gleichermaBen,
die Chilenen und Amerlkaner, die Tsche—
chen, ltaliener, Danen. Nicht mit den
kleinsten Fasern seines Herzens war er

von irgendeinem rassistischen Vorurteil
infiziert, privat nicht, politisch nicht. Sein
Glaube an das Gute im Menschen, in

jedem Menschen, war grenzenlos. Das
hat mich immer am meisten beeindruckt,
denn dieser Glaube endaltete seine

Dynamik - er steckte die anderen Men-
schen an.”

Die kleine Schrift liber Rudi Dutschke ist
besonders denen zu emplehlen, die heute nicht

ganz zu Unrecht als "APO-Dpas” abgekanzelt
werden, die '689r Lorbeertrager’. Sie ist aber
auch allen denen zu empfehlen, die den ”langen
Marsch" (Dutschke) gegen das herrschende

System angetreten'haben, um dieses System
abzuschaffen, damit eine menschenwljrdige
Gesellschaft mfiglich wird.

Hans-Jorgen Degen



kommentiert und fibersetzt

von Friederike Kamann

Seit Mitte 1988 entsteht in Nordamerika ein

“Left Green Network” (Vemetzung linker

grfiner Gruppen). lnitiiert wurde es von

Angehorigen der Grfinen Bewegung Kali-

fomiens, Wisconsins, Massachusetts, Ca-

nada, Washington DC, New Hampshire
usw. wie auch der Socialist Party, der New

Haven Green Party (Connecticut), Schwar-

zen Biirgerrechtlem, Navahos (Dine). Unter

den Initiatoren findet sich die Gruppe der

“Burlington Greens" , Vermont um Murray
Bookchin.

In dem “Callfor a Left Green Network"

vom September 1988 schreiben sie:

“Die Basis des existierenden Systems
der Welt ist eine okonomische Struktur

mit dem Imperativ ‘FriB oder Stirb’, der

das Leben, wie wir es kennen zu zersto-

ren droht. Mit den Grundpfeilem milita-

rischer Nationalstaaten, die die herr-

schenden Eliten schijtzen sollen, ist das

gegenw'artige System zunehmend irra-

tional, sowohl, was seine kapitalistischen
wie auch bijrokratischen Auspragungen
angeht. Diese Irrationalitat zeigt sich

nicht nut in der fortgesetzten und zu-

nehmenden Unterdriickung und Inhuma-

nitat auf der ganzen Welt sondern auch

in der ungeheuren Zerstorung der Bio-

sph‘are. Sie manifestiert sich in Tscher-

nobyl und Bhopal, im Gift in der Nah—

rung und dem verseuchten Wasser, in

der Zerstorung des Regenwaldes, im

sauren Regen, im Treibhaus-Effekt und

dem Ozonloch, in der Diirre in den mitt-

leren US-Staaten und in den Flutkata—

strophen im Ganges-Delta. Die herr-

schenden Eliten antworten auf den welt-

weiten Hunger und die Zerstorung der

Basis des menschlichen Lebens mit

Krieg, von Afghanistan bis Nicaragua.-
Ffir die intemationalen Verbande und

staatlichen Manager stellen sich aber die

kritischen Probleme auf der Ebene der

“Nahrungsmittelfiberschfisse” und

“Zinsraten”.

Um diese Zerstomng des Lebens auf der

Erde, die Menschheit eingeschlossen,
aufzuhalten, ist eine politische Kraft

notig, die lokal, an on und Stelle, orga-

nisiert ist und auf globaler Ebene kon-

foderativ verbunden Wird.”

Ansatze dazu sehen die Initiatoren des Left

Green Network von den europaischen Gru—

nen bis zu den brasilianischen Initiativen zur

Erhaltung des Regenwaldes. In den USA

beziehen sie sich aufdie unabhangige sozia-

\Jw

listische und anarchistische Linke, Schwar-

ze und Latinos, indianische Traditionalisten,

Feministinnen, die Schwulen- und Lesben-

‘bewegung, die parteipolitisch unabhangige
Friedensbewegung, Arbeiterlnnen, die sich

gegen den Angriff auf ihre Lebensbe-

dingungen zur Wehr setzen und versuchen,
ihre Arbeit selbst zu kontrollieren, usw. Um

diese Gruppe zu einer politischen Kraft

zusammenzubringen, sol] das Left Green

Network ein 1. Schritt sein. Dabei sollen die

anti-hierarchischen und antiautoritaren In-

halte der Neuen Linken aufgegriffen und

eine sozialokologische Perspektive weiter—

entwickelt werden; radikal, antikapitalistisch
und dem Gedanken der direkten Demokratie

verpflichtet.
Das hort sich bislang alles sehr nach dem

EntstehungsprozeB der bundesdeutschen

GRUNEN an, die ja auch anfangs die ver-

schiedenen Basisbewegungen politisch zu

vereinnahmen suchten, um ihr “parlamen-
tarisches Standbein” zu sein. Dieses Ziel

setzt sich das Left Green Network aber nicht
- obwohl die Ffihler zu den Fundamenta-

listInnen und Okosozialisten bei den GRU-

NEN, Ditfurth, Trampert und Eberrnann

ausgestreckt sind. Von Trampert und Eber—

mann wurden bereits Vero'ffentlichungen in

den ”Green Perspectives", herausgegeben
von den Burlington Greens um Bookchin

etc., angekfindigt.
Dem Left Green Network geht es um “an

organized educational tendency for activists”

- also die Entwicklung inhaltlicher Perspek-
tiven und die Untersttitzung (nicht Grtin-

dung) politischer Altemativen zum US-2-

Parteiensystem.

“Unabhangige Linke und Griine in den

USA miissen eine Alternative anbieten

zu den vereinten Anstrengungen, immer

wieder Radikale an die demokratische

Partei anzubinden, eine Partei, deren

Zweck einzig darin besteht, die notwen—

digen Reformen zu erganze'n, um das

kapitalistische System am Leben zu

erhalten, und diejenigen zu befrieden,
die sich im erkl‘cirten Widerspwch dazu

befinden Im Namen des “kleineren

Ubels” unterstiitzen zu viele Aktivisten

‘progressive’ kapitalistische Politiker-

Innen, die in der Substanz kaum zu un—

terscheiden sind von dem “groBeren
Ubel”, gegen das sie angeblich oppo-
meren.”

Ebenso bleibe die US—amerikanische Gr‘Line

Bewegung weit hinter ihren Versprechungen
zurfick.

“0ft wird das Konsens—Prinzip miB-

braucht, um kontroverse Diskussionen

zu verhindem Das radikale Potential

der grfinen Bewegung wird kompromit-
tiert von Tendenzen, die einen anti-intel-

lektuellen Irrationalismus begiinstigen
Anstatt cine Alternative zur globalen

Zerstorung zu formulieren, bieten die
Griinen eine widerspriichliche Mixtur

verschiedenster Orientierungen: Frie-

dens— Burgerrechts- und Ckologie-Akti-
vistlnnen neben unpolitischen Mystiker-

Innen und fundamental-6kologischen
Menschenfeinden, unabhangige Linke

neben opportunistischen Liberalen und

sich rechtsauBen befindlichen Gegnem
aller Linken Grijne Politik muB linke

Politik sein und ist nicht zu vereinbaren

mit Wettbewerb, Entfremdung, Aus—‘

beutung und kapitalistischer Akkumu-

lation.”

Geplant werden Konferenzen, Workshops.
Foren und Publikationen - wie etwa die

“Green Perspectives", die die Burlington
Greens herausgeben. Aus diesen werden wir

im nachsten SF (Nr.32) zunachst einen

Beitrag von Janet Bieh] zum Sozialen

Gkofemz'nt'smus wiedergeben, mit dem wir

an unsere in Nr.26 begonnene kritische

Diskussion um Ynestra Kings okofemini—

stische Thesen anschlieBen wollen.

Im August 1988 wurde eine

Prinzipienerklarung filr das Left Green

Network formuliett. daraus folgenden Aus—

zfige:

“l. Okologischer Humanismus

Linke Grfine streben eine Gesellschaft

auf der Basis von menschlicher Freiheit,

Gleichheit und Solidarita't an in okolo-

gischer Harmonie mit der Natur. Wir

wollen, die ho'chsten demokratischen und

libertaren Ideale der Amerikanischen

Revolution realisieren und soziale Be-

dingungen fiir das Leben, die Freiheit

und die Suche nach dem Gltick schaffen.

Wir teilen die humanistischen Grund-

satze der Revolution: daB alle Menschen

von der Natur mit der Fiihigkeit zu Ver—

nunft, Einffihlungsvermbgen und freier

Entscheidung ausgestattet sind und da-

her ein natiirliches Recht haben, sich

demokratisch selbst zu regieren, und zu

grundsatzlichen Freiheiten und oko—

nomischen Rechten.

Der Humanismus, ftir den die linkcn

Grijnen eintreten, ist jedoch ein okolo-

gischer Humanismus. Wir weisen die

Naturfeindlichkeit in der Tradition des

Humanismus zuriick, welche versuchte,

ein “Reich der Freiheit” im Sinne der

Beherrschung des nalfirlichen “Reichs

der Notwendigkeit” zu etablieren. Wir

distanzieren uns ebenso vom Antihu-

manismus bestimmter Okophilosophen.
die - als Reaktion auf die Zerstorung def

Umwelt — die Natur dadurch zu schiitzen

suchen, daB sie die menschliche Freiheit

einschr'anken wollen.

Linke Griine widersetzen sich allen

Auspragungen der Herrschaft, sowohl
fiber die menschliche wie auch nicht-

menschliche Natur, und glauben, daB die

Befreiung der Menschen und die okolo—

gische Harmonie engstens miteinander

verkntipft sind. Sie fordem eine Rehar-

monisierung von Menschheit und Natur

auf der Basis einer neuen Harmonisic—

rung zwischen den Menschcn unterein—

ander....
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2. Soziale Okologie
Die Menschheit steht geschichtlich an

ernem Punkt, an dem die kiihnsten uto—

plschen Konzepte realisierbar wéiren,

“fenn wirnicht im Sumpfdes Vermacht-

msses der Herrschaft steckten, und sogar

fias Uberleben derMenschheit steht damit
m Frage. Auf 6kologischer Basis ware

die materielle Versorgung aller Men—

schen méglich, aber wir sind gefangen in

einer sozialen Megamaschine, die die

Menschen gegeneinander ausspielt und

beide, Menschen und Natur, fiir ihre

eigenen Zwecke verschlingt.
Linke Griine sind soziale Okologen. Wir

begreifen die Wurzeln der 6kologischen
Krise in ihren sozialen Ursachen - Kapi-
talismus im besonderen und Hierarchie
und Herrschaft aufder ganzen Linie. Der

gegenwartige Krieg der Wettbewerbs-

gesellschaft gegen die natiirliche Welt

lst eine Ausdehnung des Krieges aller

gegen alle, den sie unter den Menschen

aufrechterhielt - auch ein Krieg, jedes

Und jeder gegen seine/ihre eigene Natur.

Ijlnke Grijne weisen die menschenfeind—
lichen Annahmen zuriick, daB die men-

Schliche Natur, die menschliche Ver-

nunft oder die “Uberbevijlkerung” Ur—

Sachen der 'o'kologischen Krise seien.

Elne radikale Umgestaltung dieser Ge—

sellsehaft ist unbedingt notwendig fiir

daS Uberleben....
Die Befreiung der Menschen und der

S_Chutz des nicht menschlichen Lebens.

smd beide notwendig. Wir versuchen

Soziale und umweltbezogene Bewe-

guhgen zusammenzubn’ngen, um die

Gesellschaft zu veriindem .....

l

3. Gleichheit der Rassen

Fiir Linke Griine gibt es keinen Kompro-
miB mit Rassisten. Wir unterstfitzen alle

Aktionen, die auf eine substantielle

Gleichheit ausgerichtet sind, und jede
Anstrengung rassisch unterdrfickter

Gruppen, die fiir ihre Selbstbestimmung
und gegen ihre Machtlosigkeit ankamp—
fen. Wir unterstiitzen eine unabhangige
“Regenbogen”-Bewegung, in der unab-

hangige Organisationen aufkommunaler

Ebene aller nordamerikanischen ethni—

schen und sozialen Gruppen sich zusam-

menschlieBen aufder Basis von substan—

tiellerGleichheit, gegenseitigerHilfe und

Kontrolle von unten iiber die Bewegung.

4. Sozialer Okafeminismus

Linke Griine verpflichten sich auf die

Befreiung der Frauen, auf ihre grund-
satzliche Freiheit der Gebarféihigkeit wie

auf ihre volle Teilnahme in allen Be-

reichen des gesellschaftlichen Lebens.

Ein sozialer ékofeminismus versucht

die sozialen Urspriinge patrizentrischer
Strukturen von Herrschaft zu verstehen
und aufzurollen. Im Gegensatz zu Oko-

feministinnen, die patriarchale Mythen
und kulturelle Definitionen von der Frau

als “natiirlicher” als der Mann und als

auBerhalb der Kultur existent fortschrei-

ben, verstehen soziale Ckofeministin—

nen Frauen als kulturelle Wesen, genau

wie auch als biologische, und versuchen

die sozialen Realitéiten der Beziehungen
zwischen Miinnem, Frauen, dem politi-
schen und clern hauslichen Bereich und

deren Beziehungen zur Natur zu ver-

stehen.

I .] EPA zASE

5. Befreiung von Lesben und Schwu-

len

Linke Griine fordern die sexuelle und

soziale Emanzipation aller Menschen,

egal welcher sexuellen Vorlieben auch

immer. Wir unterstiitzen alle Versuche

von Lesben und Schwulen, ihre vdllige
Gleichheit und zivilen Rechte in allen

Bereichen zu erlangen, wie Arbeil,

Wohnung, Kinderkrippen oder Anti-

Aids-Fond. Solange die Sexualitiit nicht

frei ist, sind die Menschen darin ge-

fangen, gegen ihre ureigensten Wiinsche

nach Liebe, Lust und Kreativitat zu le-

ben. Daher fordem Lesben und Schwule

nicht nur ihre eigene Freiheit und Wiirde

ein, sondem die aller Menschen.
I

6. Demokratie von unten

Eine Gesellschaft, in der Menschen in

Kooperation ihre eigenen Geschicke

bestimmen, muB das Produkt der akti-

ven Teilnahme der Mehrheit der Bevb‘l-

kerung sein. Weil eine solche Gesell-

schaft nicht von der Spitze aus regiert
werden kann, wollen Linke Griine nicht
in die existierenden Machtstrukturen

hineingew'ahlt werden. Statt
‘

dessen
wollen wirpolitische Institutionen schaf—

fen, die den zentralisierten Staat durch
eine konfb‘derative direkte Demokratie
abltisen. Unser Ziel ist Basisdemokratie.
in der die tiffentliche Politik auf allen

gesetzgeberischen Ebenen von Gemein-

deversammlungen bestimmt wird, die
allen Burgerlnnen offen sind. Auf

iiberregionaler Ebene sind die Abgesand-
ten nach dem Modell der Riitedemokra—
tie an ihre Weisungen gebunden.
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7. Kooperativer Commonwealth

Linke Grime wollen di: Okonomie unter

die Kontrolle der Demokratie von unten

bringen. Wir fordem einen kooperativen
Commonwealth - als fundamentale Alter—

native sowohl zum privatwirtschaftlichen
Marktsystem des Westens als auch zum

staatsbijrokratischen Plansystem des

Ostens. Die heutige Weltwinschaft ist

ein intemationales System, das auf der

Ausbeutung der Mehrheit der Menschen

basiert. 1hr Ziel ist die Kapitalakku-
mulation, die Profitsicherung und das-

Machtstreben der Eliten der Wenigen,
die die Produktionsmittel und die milita—

ristischen Nationalstaaten kontrollieren.

Die endlose Wachstumsspirale ist so mit

diesem okonomischen System verfloch—

ten, daB sie fiir die Biosphare des Plane-

ten den Tod bedeutet. . .. Dadurch werden

soziale und moralische Grundlagen auf-

gelo'st und in entpersonaliserte, amora-

lische Markt— und biirokratische Bezie-

hungen transformiert

Der “common wealth” (hier: gemein—
schaftlicher Reichtum, F.K.) der Gesell-

schaft — das Land und die natijrlichen

Ressorcen; die Banken und die mate-

rielle Infrastruktur der Produktion - ist

das Ergebnis der natiirlichen Evolution

”AVAVAV
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8. Menschenrechte

Linke Griine haben eine Welt1m Blick’
in der jedes Individuum frei ist, seine/ —-

ihre volles Potential auszuschopfen, weil k
alle Individuen grundlegende politische,
bkonomische und individuelle

Menschenrechte genieBen. Wir sind zu

keinen Kompromissen bereit, was die

Verteidigung der Zivilen Freiheiten

angeht. Die formellen biirgerlichen Frei—

heiten wurden durch die Last oko-

nomischer Deprivation ebenso effektiv

unterminiert, wie dutch die offene poli-
tische Repression. Daher fordem wir,

daB die grundlegenden materiellen Be-

diirfnissejedes Menschen als Menschen-

recht anerkannt werden Wir fordern ein

garantiertes Mindesteinkommen, das k
einen wirklich angemessenen Lebens-

standard gewahrleistet, und eme gerechte

beiten wollen und dazu in der Lage sind.

der Kontrolle der Kommunen, freie Bil—

dung, kostenlose Gesundheitseinrich—

AVAVAV
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Wir fordem kiirzere Wochenarbeitszeit

und freie Lebensmittelversorgung, unter

tungen, freien offentlichen Transport und

und derArbeit von Millionen Menschen,
nicht etwa derjenigen herrschenden Eli-

ten, die ihn momentan unter ihrer Kon-

trolle haben. Linke Grfine sind davon

iiberzeugt, daB dieser soziale Wohlstand
als unser gemeinschaftliches Erbe in

gemeinschaftlichen Besitz gehon und

kooperativ fiir das gemeinschaftliche
Wohlergehen und im 6kologischen
Kontext verwendet werden muB

“Cooperativecommonwealth”bedeutet,
daB die Menschen demokratisch und

kooperativ ihre Okonomie besitzen und
kontrollieren Die globalen Kapital- und

Staatsuntemehmen miissen aufge-
brochen und durch lndividual- oder

Familienbetriebe Kooperativen und
dezentrale Untemehmen die derOffent-
lichkeit zu eigen sind, ersetzt werden.

grundlegende lndustriezweige und

Dienstleistungen miissen vergesell—
schaftet undin Eigentum und Kontrolle
der Kommunen Ubergehen- auf keinen
Fall nationalisiert werden und damitin
die Kontrolle einerBiirokratie geraten...

andereBa51sd1enstle1stungen und—giiter.
Diese sozialen Verantwortlichkeitsbe-r
reiche sollen finanziert werden durch

stufenweise progressive

Besteuerung,L'Einnahmen aus offentlichen Unter—Inehmen und freiwilligen Beitr‘agen zu

offentlichen Fonds

‘ 9. Biindnisfreier Internationalismus
Linke Griine unterstiitzen die Menschen-!
rechte aufgrund eines universellen Kri-

!L
teriums—Freiheir-ohnedabe1aufnatio-

'nale Grenzen oder die Militarblocks des'
Kalten Krieges zu starren Sie haben
eine Welt im Blick ohne Grenzen, eine
Welt denzentraler Regionen und Kon-r

f'o'derationen von unabhangigen Kom-

munen.

Linke Griine fordem, daB die Nuklear-

machte unverziiglich einseitig abriisten

und in 'eine nicht provokative, im eige-
nen Land stationierte Verteidigung kon-

vertieren, auf der Basis einer freiwil-

Verteilung aller Arbeit an die, die ar- L ligenkonventionellgeleisteten Milizund

gewaltloser sozialer Verteidigung

Diese Form eines demokratischen Wirt-

schaftssystems wird sich von der Wachs-

tumsdynamik der gegenwartigen 61(0-

nomischen Megamaschine abkoppeln
und eine okologische Wirtschaft im

dynamischen GleichfluB mit der Um-

welt enndglichen. Sie wird die Men-

schen in die Lag‘e versetzen ihre eigenen
Bediirfnisse zu definieren und danach
und im Einklang mit der Natur zu pro-
duzieren.

Die Gesellschaft wird in die Lage ver-

setzt die wachstumsorientierte aus—

beuterische Okonomie, die blind die

Umwelt vemichtet, durch eine bediirf—

nisorientierte moralische Okonomie zu

ersetzen,diebewuBteineen dynamischen
GleichfluB mit der Biosphare etabliert.
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1.0 Unabhangige Polilik

..Die demokratische Partei war stets der

‘Friedhofaller Bfirgenechtsbewegungen

:fiir
eine fundamentale Veriinderung 1n

.den USA, von den frijhen Arbeiterpar—
teien und der populistischen Bewegung
des 19. Jahrhunderts ijber die Labor

V
Bewegungin den 30er1ahren bis zu den

LI
l
:‘i
A
'L!

Alle Lander sollen ihre bewaffneten
,

Streitkrafte im Ausland zuriickholen und
das Geld, was man dann im militarischen
Bereich spart fiir den sozialen und o'ko-

ilogischen Wiederaufbau einsetzen“ IA

'neuen
sozialen Bewegungen seit 1960

'Wir lehnen die Politik der Lobbies und

1 Kompromisse mit den bestehenden Par—

teien Demokraten und Republikanem

',ab
die vom Big Business und Militiir

labhangig sind Wir sind gegen jegliche
Unterstfitzung fiir deren Kandidaten

“progressive” Demokraten eingescthS-
sen statt dessen wollen wir uns. unab—

héingig organisieren und auBerhalb def
Strukturen derherrschenden Klasse aglfi'
ren. Wir unterstiitzen solche Griine. die

1 eine unabh'angige Linie vertreten m"

direkten und widerrufbaren Mandats-

trfigem, die voll zur Rechenscliaft ge'

zogen werden konnen Wir arbeitcfl

mit anderen unabhiingigen politischen
Organisationen zusammen und suchen

uns mit ihnen zu vereinigen. auf der

Basis von vergleichbaren politischen
Prinzipien.

‘V‘
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11. Direkte Aktion

Wahlen ist nicht genug. Weltweite Wirt-

schaftsverbande halten die effentliche

Politik unter ihrem privaten 6kono-

mischen Veto und drohen mit nachlas-

senden Investitionen. Die biirokratischen

und militarischen Strukturen des Staates

behindem radikale legislative Initiativen

durch biirokratische MaBnahmen und,

wenn alles nichts hilft, durch milita-

51

rische Repression. Daher ist breiie,
tiffentliche Direkte Aktion notwendlg,
um der privaten Macht der Verbiinde,
der Biirokratie und der gewalttatigen
Repression durch das Militar zn bege—
gnen. Bewegungen von unten sindodle
Basis grfiner politischer Organisation.
Wir wollen unabhangige Bewegungen
der Direkten Aktion helfen aufzubauen,
die die Basis fiir eine unabhfingige

Um diese Macht fundamental umznge—
Stalten.... Linke Griine beschranken 1hre

Ziele nicht mit dem “linken Fliigel des

Mfiglichen“. Wir wollen andem, was

méglich ist. Wir weigem uns, Kompm-

misse in unserem Programm zu macnen,
Um kurzzeitig “EinfluB” im Establish-

ment zu bekommen. Kapitalismus und

die hierarchischeGesellschaftinsgesamt
kiinnen niemals von der Spitze nach unten

Wahlaltemative bilden kénnen. Unsere
Direkten Aktionen kénnen viele Formen
annehmen: von gewaltlosem Widerstand
gegen existierende MiBstéinde bis zu

konstruktiven Aktionen beim Aufbau von

Altemativen. Wir wollen die auBerpar—
Iamentarische Bewegung his in die Wahl-

/Gesetzgebungs—Arenen ausdehnen,
nicht zum Zweck der Teilhabe an der
existierenden Machtstruktur, sondem,

transformien werden. Obwohl Linke

Griine durchaus die Legislative betreten

mégen, um ihr Programm zu forcieren,

weisen sie die exekutive Macht einer

Regierung zuriick, bis die Mehrheit der

Menschen nicht allein ein Programm

grundlegenden sozialen Wandels wan—

len sondem dazu bereit sind, mit Direk-

ten Aktionen die Durchfiihrung des

Programms zu sichern.

lien-native

ommunal

olitik

,,Kirchtimnspolitik“,
,,’tagespoliflsches

Klein—Klein“,
,,Gaslaternen—
soziah'smus“. . .

...lauten dieoftwenigschmeichelhaf-
ten Urteile fiberdie kommunale Politik-
ebene. Da wollen wirals grim-alternati-
ves Zeitschrifienprojekt gegen hallen.
damit in den Rathiiusern der Altpar-
teienfilz auf‘niirt.

Die AKP berichtet laufend fiber alle

wichtigen kommunalpolitischen Fach-
themen wie Abwasser, Privatisierung,
Haushalt, Kultur, Gesundheit, Abfallv

beseitigung, Stiidtepartnerschaflen,
Verkehr usw..

Ein Nachrichten— und Magazinteil, so-

wie die Rubriken Bérse + Fundgrube,
Kalender und Rezensionen runden die
Zeitschrift ab und liefern vielf‘a‘ltigste
Informationen und Anregungen fiir die

eigene kommunalpolitische Praxis.
* 3!:*

Die AKP erscheinl 6—mal im Jahr a 68
Seiten. Das Einzelheft kostet 8,— DM
(zzgl. 1,50 Versand), das Abo gibl es

portofrei fiir 48,— DM.

Redaktion und Vertrieb:

ALTERNATIVE KOMMUNALPOLITI K

Herforder Str. 92

4800 Bielefeld 1

(0521/ 177517)

Fachzeitschrift fiir grime und

”alternative Kommunalpolitik



12. Radikale Kommunalisierung
Linke Griine “denken global”, um die

schwergewiclhtigen sozialen Kréifte -zu

verstehen, die transformiert werden

miissen, wéihrend wir “lokal agieren”,
um einen lokalen Rahmen zu schaffen,

in dessen Veréstelungen Menschen di-

rekt an der demokratischen Umgestal-

tung teilnehmen kt‘mnen. Fiir uns‘be-
deutetkommunalerMachtzuwachs nicht,

graswuijzel
revolution-

}
,

; antisexistisch. gewaltfrei,
'

anarchistisch

‘GWR 125IJuni 88: Staat—

lichlreit und Anarchie heutel
Anu—Pornographiel Fritz

Oen:er(1920): Gewalt Oder

Gewaillosigkeit‘fl Indische

Erauten gegen Wellbankpro—
. Jekte/Soziale Verteidigung als

soZIalrevoutionErer Ansatzf
Ttefflug/Gewaltfreie ,

Be—

wegufig im Islam

GWH 126ISeptember ‘88:
Kalbterskandal and Vege~
tarismus/ Aikidol Intifada!
Dreijahreskonferenz der War
Resisters International in
Finnland/ Gewaltfreie Revo—
lution Teil llciara Wich—

mann(1922) fiber Verbtechen
und Strafe/Gegen lWF und
Weltbank

GWH 127I0ktober 88:
Birma — die unbekannte
Rebellion] Herbstmanfi—

yerstorqngenl Gewaltfreie
Revolution Tell lllBefreiung
von Gesehlechtermllen/
Plalzbese’tmng in Lahri
Aktlonen geg’en,_Atomtests in

USNLandbesetzungen in
Bras‘ilien/ Anti-,AKW-Be—
wegung in IndienNVilli Eicfier
(1926} Uber Rechte der Tiere' ,

GWH 1281November 88:
Antimilitaristische Kritlk’ des
"Sozialismus" in Jugoslawien/
Psychiatrie - Irrzsinn und

Autoritét/Gustav Landauer
und die deutsehe‘Revotution
1918/Gesehieme der WFlI
Teil ilSchwerpunkt Nahost:
Dokumentation diet Arbeit

des paléstinensisclhen Zens.
trums fijr Gewaltfreiheit/ln-
terview mit Mubarak Awa_d/
Gewaltfreie Bewegung urn
LibanoniFéGA—Akfifinen In

Linnich

GWR 129IDezember 88:

Polizei und Bfitokratie/

Frauen gegen Gen— “1"”
Reproduktionsteclhnologrel
Kunstausstellung fiber

Deseneure in Gelsenkirchen/
Streiks in Polen und Mylhos
Waiesa/Demo gegten NATO

in Hamburg/Gespréch mit

israeltschen Anarchisten fiber

einén paléstinensischen
Staal/WRl—Geschichte Teit ll

GWR, Schillersir. 28, 69

Heidelberg (AbozzonM)

‘

bessere Reprfisentanten zu w‘ahlen, diie

uns dann regieren, sondem buchst‘ablich

die Beméichtigungjeder Kommune, sich

selbst zu regieren.
Linke Grime fordern eine radikale kom-

munale Strategic, die unabh'angige Gril-

ne Kandidaten in St‘aidte und Gemeinden

bringen, mit dem Programm eine Gegen-
macht des Volkes aufzubauen, die auf

Basisbewegungen aufbaut, auf demo-

kratisierten Gemeinwesen und die kom-

munale Konféderationen schaffen, die
zunehmend die politische und dkono-

mische Macht unter kommunale Kon—

trolle bn'ngen.
‘

Unserer Ansicht nach muB im ganzen
Land ein Maehtzuwachs der Kommumen

stattfinden, um eine Doppelherrschaft in
der Gesellschaft aufzubauen, wodurch

letztendlich die Nationalstaaten und
die weltweiten Machtverbéinde abgelbst
werden.

13. Strategische Gewaltlosigkeit
Linke Grijne verpflichten sich einerStra-

tegie der gewaltlosen Revolution, aber

wir beharren auf unserem Recht zur

Selbstveneidigung. Wit praktizieren
ktitische Solidaritéit mit berechtigten
Freiheitskéimpfen, auch wenn wir nicht

mit jeder Taktik oder jedem program-

matischen Ziel dieserBewegungen fiber—

einstimmen. Wir arbeiten auf eine Ge-

sellschaft hin, in derpolitische Konflikte

ohne Gewalt gelost werden. Der haupt-
séichliche Grund, warum das bis heute

nicht so ist, sind die existierenden so-

zialen Hierarchien, die auf Rassenherr-

schaft aufbauen, auf patriarchaler Auto-

ritéit, Klassenkampf und einer unge—
rechten Weltordnung, die von den mili-

térischen Nationalstaaten aufrechter-

halten wird.... Strukturelle Gewalt kann

nur durch die Ausmerzung dieser Herr—

schaftsstrukturen ausgelbscht werden.

14. Demokratischer Dezentralismus

Wir fordem strikte Uberpriifbarkeit
der Représentanten, SprecherInnen,
Kandidatlnnen und der in bestimmte

Amter, die von der Mitgliederschaft
bestimmt werden, gew'eihlten Offiziel—

len. Gleichzeitig halten wir in der Mit-

gliederschaft den Pluralismus hoch, die

Freiheit zum Dissens und zur ausufem—

den Diskussion aller mdglichen Posi-

tionen. Abgesehen von der Anbindung
an die Prinzipien und Satzungen, die die

Mitgliedschaft konstituieren, sind alle

Mitglieder frei, sich der Ausffihrung von

Mehrheitsentscheidungen zu enthalten,
mit denen sie nicht libereinstimmen, und
kijnnen 6ffentlich ihren Dissens dazu

eluBem. Trotz imperativem Mandat,
kennen die gewfihlten Vertreterlnnen
offentlich ihre unterschiedlichen An-

sichten iiuBem, wenn sie mit ihrem

Mandat nicht fibereinstimmen. Wo

mbglich, soll Konsens erzielt werden.

Bei Differenzen hat die Mehrheitjedoch
das Recht, im Namen der Organisation
Entscheidungen zu treffen....”

Hellhbrig macht Punk: 1 1, wird hier doch

der Problembereich des Verhaltens zu

Wahlen und Parlamemen angeschnitten.
Deutlich diirfte sein, daB die Left Greens

keine Wahlpartei sein wollen, wie die deut-

scllen GRUNEN, die sich immer nur um

ihre Wahlkéimpfe formieren. Das Ziel ist

hier stattdessen (noch?), von auBerhalb der

Parlamente veréindemd in diese Macht-

akkumulationszentren hineinzuwirken, nicht

umgekehn, vom Parlament her die Be—

wegungen zu disziplinieren,_zu erziehen,

wie es die deutschen GRUNEN unter-

nehmen. Nur fiber Gegenmacht ist Veren-

derung moglich, nicht durch Besetzung der

fiberkommenen Machtpositionen in den

Institutionen!
‘

Erst wenn die Gegenmacht etabliert 1st

und eine Mehrheit auf ihrer Seite hat (dies

nicht nur rein rechnerisch, wieviele das

Kreuzchen an der richtigen Stelle machen,

sondern aktivl), wenn also die Gesellschaft

bereits von unten her ein anderes Gesicht

hat, dann sind die Left Greens zur Einnahme

von Maehtpositionen bereit. Diese haben

dann allerdings schon nicht mehr das Ge—
sicht der Herrschaft. Damit ist sowohl emer

revolutionfiren Besetzung von Herrschafts-
positionen eine radikale Absage erteilt, w1e

auch dem rotgriinen Versuch, durch Verord-

nung vonoben die Katastrophe zu verwalten.

USA-K0ntakte:

Left Green Network, P.0.Bo,r 372, West

Lebanon, New Hampshire 03784

Green Perspectives, P.0.Bo.\‘ 111, Bur-

lington, Vermont 05402

(10 Dollarfiir I 0 Ausgaben)
Institute for Social Ecology (Murray
Bookchin, Janet Biehl etc. ),
P.0.Box 89, Plainfield, Vermont 05667
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“Die Demagogie ist: ich liste ellenlang das elende Los

der Schwachen auf und ziehe daraus den ScthB,

Minister werden zu miissen!”

Interview mit Rainer Trampert

von Redaktion Die Wage, Magazinfiir Lippe, Detmold

Frage: Siehst du deine Entscheidung, nicht

l‘ijrden Bundesvorstand zu kandidieren, nach

dem Verlauf des Parteitags als richtig be-

siiitigi?

Tram/mm Der Parteitag hat meine Entschei-

dUng zu 100% bestéitigt. Nicht nur mir sind

restliche Zweifel vergangen. Auch andere
linke Delegierte, die noch zu Beginn zu mir

kamcn und sagten: Schade, daB du nicht

kandidierst, kamen nach dem Berliner
Koalilionsspektakel zu mir und meinten, sie
hiitten sich nicht vorstellen kb’nnen, wie tief

die GRUNEN gesunken seien.
_

Die Behandlung der Berliner Koalition

’Ell‘ der letzle Dammbruch. Es ist fast unvor—

stellbar. Die AL unterschreibt in dem ge-

meinsamen Essential-Papier, daB die Alli-

iertcn zum Schulze der Demokratie da seien.

Das ist reaktionéir, weil diese Formel nur

hciBen kann: Schulz vor dem éstlichen

Aggressor. Und daB bei NATO-Kraften, die

nicht nur hier den Kalten Krieg probten,
sondem liberal] auf der Welt - von Vietnam

bis sonstwo - den heiBen Krieg. Ubertragen
auf die BRD lieiBt diese Fennel: Ab sofort

Anerkennung der NATO.

Die AL unterschreibt die Notwendig-

keit, daB der Staat mi! seinem Gewaltmono-

pol eingreifen mijsse. Natiirlich im Rahmen

der Verh'zilmisméifiigkeit. Das unterschreibt

jede Staatspartei. Der Verfassungsschutz,
so wurde vereinban, 5011 sich aufseine eigent-
lichen Aufgaben konzentrieren. D.h. gegen

Linke vorgehen, statt sich mit unbeschol-

tenen Bfirgem zu verzetteln. Die AL ver-

pflichtete sich, im Berliner Abgeordneten-
haus fiir die Ubemahme aller Bundesge-
setze zu stimmen. Als nachstes kommen die

scharferen Sicherheitsgesetze Oder Gesetze

zur beschleunigten Flfichtlingsvenreibung.
Was ffir ein Anblick. wenn Iinke Abgeord-

nete der AL dabei brav die Hande heben.
Mich erinnert das an die sozialdemokra-
tischen Regierungsvorbereitungen: Die

Zustimmung zu den Kriegskrediten. Die

Leute haben recht, Wenn sie sagen, diese

Dinge g'abe es auch ohne Zustimmung der

AL. Dennoch ist es ein Unterschied wie Tag
und Nacht, 0b die Linke eine politische
Kraft dagegen entfaltet Oder den Eid auf die

Kriegskredite schwért. Sie erledigen sich
dann selber als Kraft dagegen.

Was passierte jetzt auf dem Parteitag?
'

Strébele stellt sich hin und sagt, nichts sei
bei dieser SPD durchzusetzen, aber, weil der

arme Ausl'ander in Tranen ausbreche, mijsse

die Koalition eingegangen werden. Diese

Demagogie fibersteigt alles bisherige.

_

Darin verlangt er, daB sich niemand ein-

mlschen diirfe, aber alle hatten uneinge-
schrankt der AL den Ritcken zu stiirken.

Und der Parteitag brach daraufhin in Jubel



aus und beschloB, keine Diskussion iiber. ,

Berlin zuzulassen! Das Verbot der Diskus-

sion war der Wunsch, nicht ein einsames

kritisches Wort dagegen mehr zu horen. Wie

sehr muBte sich Fischer noch der Kritik

stellen? Wie offen haben GRUNE damals

noch um ihren Weg gestritten? Nach dem

Berlin—Spektakel kam ein fiihrender Realo

zu mir und sagte: Da siehst du den Unter-

schied. Wenn die Linken Regierungsverant-

wortung Libemehmen, darf dariiber nicht

einmal mehr diskutiert werden. Aber, auch

mit Diskussion ware es bei der Jubelorgie
fiir die Realpolitik geblieben. Es gab keine

politische Basis fijr meine Kandidatur.

Frage: Welche Auswirkungen auf die Ent-

wicklung der Gesamtpartei hat deiner An-

sicht nach das rasant vollzogene Uma

schwenken der AL auf Koalitionskurs?

Trampert: Der Jubel fiir die AL-Koalition

hat noch einmal bewiesen, daB die Real-

politik sich in den’Kopfen durchgesetzt hatte.

Das Umschwenken der AL trug lediglich zu

einem Triumph der Realpolitik bei. Viele

fiihlten sich befreit, nach dem Motto: Wenn
Linke auf den Zug springen, gibt es kein

Haar in der Suppe mehr.

Die AL spielt den Kronzeugen von links.
Der ist bekanntlich sehr wichtig. Durch die

AL bejubelte jetzt eine erdriickende Mehr—

heit die Pose: Dieser Staat ist unser Staat.

Linke GRUNE, die diesen Staat nicht als

ihren begreifen und die in Opposition zu

dieser kapitalistischen Metropole stehen,
waren in der Minderheit und wurden jetzt
aussichtslos minoritar. Sie konnen nach dem

Absinken der AL kein Gewicht mehr gegen
die Anpassung der GRUNEN aufbieten.

Fischer hat recht, wenn er sagt die Realos

konnten sich als Stromung auflo'sen, weil

der Zweck erreicht sei. Die Realpolitik
dominiert, egal, ob einige sie mit dem Titel

“Autbruch” betreiben und andere sie als

Jusos von links absichem, wie die Mehrheit

im linken Forum.

Die zweite Auswirkung ist, daB ausge—
rechnet die AL die Bedingungen fiir eine

Regierungsbeteiligung aufNull brachte. Wer

der USA attestien, hierdie Demokratie gegen
den ostlichen Aggressor zu schiitzen, der

kann fast alles unterschreiben. Das hat mehr

ideologische Wirkung. Wer in Zukunft nicht

mit dem Schwur auf die NATO regieren
will, ist bereits Fundamentalist, der gnaden-
los als Biindniszerstorer gegeiBelt werden

kann. Tatasache bleibt: Wer staatliche Exe-

kutive im Imperialismus sein will, kann das

nur im Rahmen, der vorgegeben ist: Aner-

kennung des Kapitalismus, Unterstiitzung
der nationalen Wirtschaftz bei ihren welt—

weiten Operationen, Einsatz der staatlichen

Gewalt gegen mhestorende Elemente, inner—

halb der NATO und ihren Strategien. Damit

sterben die GRUNEN als Opposition weg.
Auch hier gebe ich Otto Schily recht, wenn

er sagt: Wer regiert, kann nicht Opposition
sein. Das ware absurd.

Ich glaube zwar nicht, daB die Berliner

Koalition halten wird. Mit Rijcksicht auf die

fiihrende Rolle des bundesdeutschen Kapi-
tals im EG-Binnenmarkt und mit Riicksicht

auf die NATO-Verbfindeten werden die

GRUNEN noch nicht zurKoalition im natio—

nalen Parlament eingeladen. Deshalb nehme

ich an, daB die SPD die Berliner Koalition

noch vorden Bundestagswahlen platzen léiBt

- nach vielen Knebelungsversuchen, Polizei-

einsfitzen gegen Aufriihrer, und mit Schuld-

zuweisungen an die AL, noch immer nicht

'ganz regiemngsi‘ahig zu sein. Das Problem:

Ein Scheitern von Regierungsbiindnissen
bewirkt in den GRUNEN erfahrungsgemaB,
daB sie dann unter der nachsten Tiirschwelle

hindurchkriechen, um endlich dauerhaft

regierungsfahig zu sein.

Frage: In diesem Zusammenhang: Mir ist

aufgefallen, daB eine ganze Reihe von Realo-

Vertretern die Notwendigkeit ihres

Koalitionskurses mit einem neuem Argu-
ment belegen wollen: Mit dem Erstarken der

Republikanerund derimmerauslanderfeind—

licheren Politik der CDU/CSU. Mir kam das

wie ein kaltschnauzigerGebrauch derMoral-

keule vor, mit der man den “Verweigerer”-
Linken eins aufs Dach geben und sie gleich-
zeitig blamieren wollte. Wie siehst du das,
und was entgegnest du den Realos?

Trampert: Zunachst einmal ware es ein

schlimmer Erfolg der Republikaner, wenn

ihreu7% bewirken wflrden, daB Linke und

GRUNE sich als Kraft fiir eine bessere

Gesellschaft aufgeben wiirden, urn diese

schlechte Gesellschaft zu veneidigen. Uber-

haupt war das Argument “Gemeinsam gegen
Rechts” in diesen burgerlich~demokratischen
Verhaltnissen immer eine Bremse fiir linke

Politik. Es geht dann nie um Verbesserungeni
sondem nur noch um die Erhaltung des

Status Quo gegen eine regierende CDU. Mit

der Losung haben schon linke Sozialdemo-

kraten den Erfolg fiir Helmut Schmidt orga—

nisiert bis zu “Deutschland im Herbst”.

» Daneben geht es um die Benutzung von

Menschen fijr eigene Zwecke. Man will in

diesen Herrschaftsverhaltnissen auf der

Ebene der Herrschaft Platz nehmen und gibt

wie Jeder normale Staatspolitiker vor, Gas

fiir die Armen, die Arbeiter, die Hungemden
Oder fiir dieDemokratie als solches zu tun.

Die Hessen—Realos taten alles for die Frauen,

die AL alles fiir die armen Auslander. Die

Demagogie ist: Ich liste ellenlang das elende

Los der Schwachen aufund ziehe daraus den

Schluli, Minister werden zu miissen.

Dabei wird eine historische ErkenntniS

ausgeblendet. Gesellschaftlichen Minderhei—

ten gelang es nur dann, Verbesserungen fiir

sich durchzusetzen, wenn sie einen harm.“
Kampf gegen die Herrschenden organi-

sierten, der deren Stellung zu erschiittern

drohte, statt sich vereinnahmen zu lassen.

Dann fielen auch Reformen ab, um zu ver-

hindem, daB die Opposition mehr durch—

setzen konne. Die Sozialgesetzgebung wurde

von einer noch revolutionaren SozialdemO-

kratie erkéimpft, weil sie mehr wollte. Sie

kam nicht, weil Lasalle bei Bismarck die

Klinke putzte.
Ich will sagen: Wer Wiinsche von Emi-

grantlnnen durchsetzen will, muB mit ihnen

gemeinsam Opposition gegen die Mehrheits-

gesetze machen und nicht die Gesetze regie-

rend verwalten. Wer die NATO-Entschei-

dungen nicht anerkennt, muB gegen
sit?

vorgehen, start die Verpflichtung zu iibef'

nehmen, sie zu seiner Handlungsmaxime Z“

machen. Wer lDemokratie will, muB sie leben

und erkampfen. statt die fesselnde Legalitiit
gegen rebellierende Menschen mit Gewalt
durchzusetzen.

Frage: Welche Konsequenzen ergeben sich

daraus (also aus dem Auswirkungen (155

SPD-AL—Bfindnisses) deiner Meinung nfiCh
ffir diejenigen Linken in den GRUNEN. di6

nach wie vor cine antikapitalistische Un

antistaatliche Politik fiir notwendig halten7
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Trampert: Sich selber unabhéingig von den

GRUNEN zu machen. Ihre Analysen,
Theoriebildungen, ihre Biindnisse und p011-
tischen Aktionen nicht mit taktischen inner-

griinen Rficksichten zu verwassem. Sich

mehr danach umzusehen, welche Menschen.
Gruppen und Projekte schon lange lmlfe
Politik gestalten in Distanz zu den GRU-
NEN. Der Zustand der GRUNEN 1th keine
Praferenz f'Lir die GRUNEN mehr zu. W11"

hatten gehofft, politische Bewegung wfirde

eine politische Opposition im Paralament

tragen, die den Veranderungsdruck von dort
aus verst'zirken konnte. Erlebt haben wit die

schleichende Verwandlung der GRUNEN

Zu einer etablierten Staatspartei. Wir wer-

den selber kritisch zu analysieren haben,

welche objektiven Zwéinge und welche

Subjektiven Méingel das bewirkt haben. Egal,
was gelingen kann, muB cine Konsequenz

stehen: Wir ijbemehmen nicht die Rolle der

linken Sozialdemokratie und gehen auf
lgrfinen} Wahlerfang fur eine Politik, die

wir nicht wollen. Wer als Linker noch etwas

auf sich ha‘lt, sollte nicht im griinen Morast

versinken.

Frage: Bei aller Sympathie fiir JuttaDit—
funh - findest du nicht auch, daB Sle es

versiiumt hat, in ihrem Rechenschaftshericht
Erklarungen f‘Lir die zunehmende Isollerung

des alten Bundesvorstands, also Erkléirungen

fur den anscheinend unaufhaltsamen Boden~
verlust radikalokologischer und somalis-

Iischer Positionen zu benennen? Stattdessen

hat Sie sich weitgehend auf eine Chrono-

logic der Aufbruch- und Realo-Attacken
bCSChréinkt, also letzten Endes Personali—

sierung betrieben. War das nicht Ausdruck
V0n Ratlosigkeit oder von Unverstandms?

Was isl Deine Erkléirung f'Lir diesen Boden-

Verlust?

Tramperr: Es kann sein, daB Jutta und an-
dere noch iiberraschter davon waren

als wir,
wie wenig durchsetzungsfzihig w1r heutem
den GRUNEN sind. lch denke aber,. 1hr

Sollte zugestanden werden, bei den v1elen

Personlichen Schliigen gegen sie — Viele haben

Sie zur personifizierten Zielscheibe geI‘QaCht
- Cine in Teilen auch personliche Abschieds-

rede zu halten. Ganz spurlos geht so etwa}
an niemandem vorbei. Zweitens hat Ste mit

ihrer Chronologie schon ziemlich systema-

Iisch eine politische Versumpfung der Real—

Politiker nachgewiesen, die viele nicht gem

hdren. Drittens stimmt es, daB ihre Rede
andere Faktoren weniger ansprach. Wu
haben dazu auch noch keine nach allen Sei-

len abgeklopfte Analyse.
.

lch will in Stichworten einlges an-

SPrcchen: Offenbarleben wir in einer Rhasél
in der zwar die Sensibilitfit fiir allerlet Kn-
Sen gewachsen ist, gleichzeitig abet IllCht

Cine Bereitschaft, fijr ihre Uberwinduflg
Z”

kiimpfen. Als noch kein AKW in the Luft
gegangen war, war der gesellschaftllche
Druck, sie zu schlielSen, grolSer als heute,

n'dchdem wir den ersten Supergau erlebten.

Der gesellschaftliche Boden dafiir, als Par-

lei, die sich in die Parlamente begibt, OPPO'

sitionell wirken zu konnen, ist nicht so stark,

wie wir erhofften. Die Position “parlamen-
tarische Opposition” als Ausdruck von

Opposition gegen die dkonomischen und

staatlichen Heirschaftsverhaltnisse, ist offen-

bar nur durchzuhalten, wenn wir Stimmen-

verluste verkraften kdnnen. In einer Partei,

die sich zur Wahl stellt, wird sehr schnell die

Anzahl der Stimmen zum Mafistab allen

Erfolgs, nicht, ob sich dadurch noch etwas

verandert. Der Anteil unter Griin-W'zihler-

lnnen ist groB, der sich obrigkeitsstaatliche

Losungen wijnscht, sich vielleicht etwas

anderes gar nichtvorstellen kann. Uns wurde

der gesellschaftspolitische Boden mehr und

mehr entzogen.
Dazu spielen andere Faktoren eine Rolle,

gegen die wir nicht ankamen: Wir hatten die

Kraft des Staates zu reintegrieren, fiirbriichi-

ger gehalten, Staat und Medizin setzten

sozusagen die ideologische Formel durch:

Politikféihig ist, wer mitmacht, politikun—

f‘ahig ist, wer dagegensteht.
Wir hatten die Sachzwfinge des Parla—

ments unterschatzt. Eine Mischung aus

Aktenbergen und Appelle an die Eitelkeit

hat viele binnen kurzer Zeit gefallt. Im Parla-

ment zu reden, suggeriert Veranderungs—
kraft. Die Erkenntnis,'Veranderung gehe
nur gesellschaftlich, geht bei vielen ver-

loren.

Unser'Kemproblem bleibt aber, daB diese

Gesellschaft so gut lebt, daB die Identifizie—

wngsmb‘glichkeit groB ist und Verbes-

serungen ‘erhofft werden, indem mit den

Wolfen geheult wi‘rd. Das gilt nicht nur fiir

die Basis der GRUNEN. Nur ein anderes

Beispiel: Die Gewerkschaften schlossen
dreijahrige Tarifvertrfige ab, um der natio—

nalen Produktionsmaschinerie im internatio-

nalen Konkurrenzkampf Vorteile zu ver—

schaffen. In diesem Zeitgeist werden tat-

séichlich etliche Yuppies die GRUNEN

wiihlen, als kritische Wohlstandspartei der

ersten Welt, die halt noch immer gut lebt von

der anderen Halfte der Erde und die die

Masse partizipieren laBt.

Dazu kommt, daB naCh dem kléiglichen
Scheitem der groBen sozialistischen Revolu—

tionen in China und der Sowjetunion, nach

der Ubemahme westlicher Werte, kapitali-
stischer Produktionsgesetze, Leistungsnor—
men etc. als Antwort auf das Scheitem, auch

Utopien zerbrachen und der Kapitalismus

neue Anerkennunz erhielt. - Das iiberwie-

gende Fundament der GRUNEN ist real—

politisch. Das trug sich in die Partei hinein.
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Frage: Dein Freund Thomas (Ebermann)
spricht in letzter Zeit héiufiger davon, die'

Linken in den GRUNEN sollten sich nach

Moglichkeiten derZusammenarbeit mit z.B.
DKPlem (Emeuerern?) und Autonomen
umschauen. Was soll dabei nur heraus-
kommen - oder sind die einen etwa’keine

verhinderten Oberrealos und die anderen

theofiefeindliche Aktionisten?

Trampert: Was du ansprichst soll es ja geben
oder gibt es auch. Gabe es nur das in der

, BRD miiBte ich Politik sein lassen und meine

Wohnung einrichten, denn in den GRUNEN
den Juso zu spielen ist trostlos. Ich will nicht

bestreiten, daB einige einen blinden Aktio-

nismus kultivieren und viele Emeuerer der

DKP Sozialdemokraten werden. Aber, alle

Autonomen in den einen und Leute von der

DKP, wie Prof. Ftilberth aus Marburg, der

ein kritisches Verhéiltnis zur Betonpolitik
wie zu Emeuerem hat, in den anderen Topf
zu werfen, ware arrogant. Unter Autonomen ,

gibt es Theoretiker, etwa zu Fragen des IWF

und der Weltentwicklung, gibt es “Lupus”
mit kritischen Beitragen zur politischen
Isolation, gibt es etwa das AntiAtom-Ple-

num Mijnchen,die Analyse und kluge Aktion

verbinden und vieles mehr. Es gibt nichtan-

gepaBte linke Zeitungsprojekte, die nicht -

wie taz — die GRUNEN sozialdemokratisch

fiberholen. Es gibt feministische Zusam-

menhiinge, es gibt Linke, die mit Emigrant-
Innen undFliichtlingen zusammen fijr Ver-

besserungen kfimpfen. Es gibt Linke um den

“Arbeiterkampf’, um die Zeitschrift “Kon-

kret”, es gibt Individuen wie Karl-Heinz

Roth, der - naturlich nicht allein — zur Theo-

n'e und politischer Umsetzung beitriigt. Es

gibt Menschen in der Kultur.

Es gibt massenhaft Linke, die die GRU—
‘

NEN verlassen haben und die sich jetzt hier

oder da engagieren oder zu Hause bleiben.
Du zwingst mich mit der Frage, ellenlang
aufzuzfihlen, wieviele guten Leute es gibt.
Dazu kommen wir, die bisher noch in den

GRUNEN Mitglied sind.

Die Linke hat das Problem, daB ~die
GRUNEN mit ihrem Weg in die Staatsan—

passung ein Loch gerissen haben. DerWider-

stand konnte so besser isoliert und ange-

schlagen werden. Dazwischen sind viele

tatig oder — so hoffe ich - warten viele auf

Moglichkeiten, wie die Zusammenhang-
losigkeit etwas aufgehoben werden kann.

Dafiir etwas zu tun sehe ich als Chance,
deren Erfolg ich nicht beurteilen kann.

* l v
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Nun wollen wir zwar alles andere sein, als

Besserwisser, aber als Anarchisten wundem

wir uns doch zumindest fiber clas Liberraschte

Erschrecken der Hamburger Okosozialisten

uncl FrankfunerFundamentalistlnnen in den

GRUNEN fiber die Koalitionensvereinba-

rungen mit der SPD. Wer, - so sollte man

meinen, die Form der Panei wfihlt, wer

‘

‘
_ Wahlen als Gradmesser des eigenen (Mill-

;
. r—

-

)erfolgs akzeptiert, wer sich in den parla-
I

W hl )Parteien
mentarischen Rahmen einspannen léiBt und

‘ ( a "

seine politische Arbeit anstatt der Themen

T der Parteiorganisation verschreibt, der/die

maChen sollte sich doch eigentlich nicht fiber die

. . _zwangsléiufigen Entwicklungen wundem.

f

Real(0)polltlk! Wenn linke Griine via Trampert nun

‘

feststellen, “wie tief die GRUNEN gesun—
l ken seien”, so meint dies nicht diese hete—

1, rogene Panei, deren Mehrheit sicherlich mit

1 von Wolfgang Haug bfirgerlichen Reformchen zufrieden ist und

darin auch ihre politische lldentit‘at bestiitigt
findet. Was Trampert u.a. schockt sind nicht

die Realos, sondem ist die AL, ist die GAL

- sind die “linken Gn‘jnen” selbst. Ist deren

Bereitschaft mit dem Verweis auf eine dro—

hende katastrophale rechtskonservative

Ausléinderpolitik absolutjede SPD-Krijte zu

schlucken. Die Panei also, deren Ursprung
bei den bewegten Menschen zu suchen war,

die die SPD-Marvom “kleineren Ubel” nicht

mehr akzeptieren wollten; diese Partei ver-

weist inzwischen auf sich selbst als “klei-

neres Ubel” und verhilft der SPD dazu, ihre

(unver'aindert staatstragend gebliebene) Po-

litik endlich wieder(vielleicht sogarin Bonn)
_

. .-
‘ .

l

..

‘

q

‘

als Regierungspartei umzusetzen. Was fiir 5° emem Goebbels beigekommen vi/aren.
die GRUNEN, die zumindest einen “ande— Ganz éihnlich die Rolle der osterreichischen

ren Staat” wollten, fibrigbleibt, sind FuB- ”8.536 ffir den hagsgemaéhten l’opuhsten
gangerzonen, Verkehrsberuhigung, eine Ilaider von der FPO.Iauch ihm bietet Proffl

bessere(?)Miillentsorgung.Daffirschlucken
eme Plattform, ohne 1h" w1rklich argumen—

sie die NATO oder die Startbahn West. tierend unter Druck setzen zu wollen. All

Ihre Entrfistung fiber das gute Abschnei- das hat den Charakter von Mcdienzauber.

den der REPS, NPD/DVU, etc. ist deshalb (womit ich nichtsagen will, daB der Rechts-

auch nicht vollig glaubwijrdig, zu schnell tlrend darin erschopft). Die Medien “Yam.“
wird die Gunstder Stunde genutzt und poli- S‘Fh an den Neuen, {he neue Panel; em

tisches Kapital aus eineir von den REPS bchhen Skandaltrfichtlg?
'

"”150 besse'r.
erzeugten Situation geschlagen, in der die umsolieber,das1nteress1ertdoch1ede/n.dlf3
Mehrheit der SPD- und GRUNEN—Wfiher- Einschaltquoten klettem, die Auflagen SIC!—

lerInnen einfach erwartet, daB den “Rech-
\ i 1"

ten” die Macht abgenommen wird. Plolzlich

finden sich SPD’ler wieder bereit gegen die

Rechtsradikalen mit aufdie StraBe zu gehen,
rechtsstaatlich versteht sich und nicht ge-
meinsam mit Anarchisten oder den Auto-

nomen. Genehmigt und so, daB der Verkehr

eine Fahrspnr fflr sich behéilt. Aber: auch

dort hat man erkannt, wie mobilisierend die

REPS gesellschaftlich wirken und daB ein

guter Teil der Gegenmobilisation der SPD

zugute kommen konnte: als letzter Hort der

wahren Demokratie, nachdem die FDP vol-

lends zerrieben und die CDU/CSU doch arg

anféillig fiir den “nationalkonservativen

Populismus” scheint. Uberhaupt scheinen

viele nur auf Schonhuber und Konsorten

gewartet zu haben, so auch die Presse incl.

taz, die ihn in einem popelig ausstaffienen

Bodenseeschiff begleitel und staunend

anmerkt, daB man ihm mit platten Antifa-

Sprfichen gar nichtbeikommen kann. Ob sie

v
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g€n.Das wenige an ritr wrr ann dure-
Eine rechtsradikale Leserbriefflut bei wel-

Iem aufgewogen, so daB sich fiir die REPS

etc. der publizistische Erfolg kaum noch

messen l'zifit und mit ihm auch die Anffillig—

keit/Begeisterung neuer spieBbiirgerlicher
Wéihlerpotentiale.

.

Die Medien schlagen finanzielles Kapi-
lal aus der Ex-Nazi-und Polizistenpartei, die

rOtgrime Koalition politisches. Dazu kann
mensch nun stehen, wie er/sie will, d.h. w1r

kénnen dies gut finden, als Trostpflaster fiir

die (Wieder-)aufkommenden vfilkiSChe“

Geschmacklosigkeiten oder wir kénnen es

moralisch verurteilen; aber dariiber staunen,
weil die GRUNEN endgiiltig das tun, was

cine Partei ihrer Ambition nach tun will,
sollte niemand und erst recht kein Mitglied.

Haben nicht gerade diese Linken (wie
die Aushéingeschilder Trampert, Ebermann,
Zieran und Ditfurth) _viele links gesinnte
Menschen an die QRUNEN gebunden und

die Entwicklung dieser Partei durch ihre
Mitarbeit unterstiitzt? War nicht' gerade zu

Anfang der Pluralismus (von. ganz links

bis...) fiir die Chancen der Partei am not-

wendigsten?
“Wir fibemehmen nicht die Rolle der

linken Sozialdemokratie und gehen auf

Wéihlerfang...” Diese Erkenntnis kommt zu

spat, denn gerade das haben Rainer Tram-

pert u.a. lfingst getan und wenn es nfitig war,
dam in der Vergangenheit, als den GRU—
NEN noch viel mehr Druck seitens ihrer

ehemaligen linken Basis gemacht wurde.
Heute werden die GRUNEN von vielen

'

Linken lingst nicht mehr gewéihlt und fin-
den doch ihre neuen Wéhlerlnnenschichten.
Heute sind deshalb Leute wie Trampert eher

.

lastig und selbst als linke’Wahlhelfer iiber—

fliissig geworden. Sie haben' den Zeitpunkt
verpaBt ihren politischen EinfluB umzusetzen

und etwa geschlossen die Panei zu verlas-

sen, um z.B. eine andere, linkssozialistische
Partei mitzubegriinden. Heute wiirde die

GAL, geschweige die AL einem solchen

Auszug nicht mehr folgen.
Ihr letzter Anspruch, linke politische

Positionen in den GRUNEN zu verankern,
ist nach der AL-SPD- und Grfinen-SPD-

Koalition in Berlin und Frankfurt utopischer
denn je. Oder anders ausgedriickt: diese

Positionen kijnnen durchaus aufs Papier, sie

kiinnen sogar von Mehrheiten abgestimmt
sein, und dafiir kijnnen sich (die Verena

,
.

Kriegers u.v.a.) abarbeiten, sie werden je-
doch niemals mehr sein als Papier. Die Inhalte

von Koalitionskompromissen setzt die SPD

und die Charakterlosigkeit der GRUNEN

entspricht nicht‘ zufallig der des Pflaster—

strand.
..

Die GRUNEN sind eine Reformpartei
im Kapitalismus, die alle wesentlichen Stiitz—

pfeiler dieses Systems akzeptiert; selbst

bescheidene gesellschaftliche Experimen-
tierfelder wie das Rotationsprinzip, iiber das

die GRUNEN den Weg zum imperativen
Mandat h’citten begehbarer machen kénnen,
wurden mehr oder weniger klammheimlich

verabschiedet. Die Linke steht da, wo sie zu

Zeiten der SPD—CDU/CSU—Koalition schon

einmal stand: vor der Aufgabe neue auBer—

parlamentarische Zusammenhéinge zu orga—

nisieren, die gesellschaftlichen EinfluB ent-

falten, die Macm aushb‘hlen, anstatt sie zu

erobem, - weil letzteres noch immer damit

geendet hat, daB die Macht die ‘Eroberer’

erobert hat.

Den GRUNEN, die so geme mit einer

Endzeitstimmung Politik machen, miissen

wir sagen, daB wir aufgrund ihres gescheia
terten Experiments, das trotz ablehnender

Kritik Weniger, Von Vielen fasziniert mit-



getragen wurde, Jahre verloren haben im
Kampf um eine emanzipative Gesellschaft.

W'lr stehen als Anarchisten' naeh wie vor zu

unserer Behauptung von 1978, daB die

damals weit entwickeltere vielf’altige und

oft widersprfichliche BI—Bewegung fiir eine

politische Utopie mehr wert war, als eine

griine Partei, die diese selbstorganisierten
Aktivitéiten “bijndeln” und ihnen poiitisch
zum Durchbmch verhelfen wollte. Tram-

pert Bestfitigt uns dies heute indirekt, wenn

er meint “Als noch kein AKW in die Luft

gegangen war, war der gesellschaftliche
Druck grofier als heute, da wir den ersten

'

Supergau bereits erlebt haben.” Anstatt

jedoch eine wesentliche Ursache fur diese

“Ent-Aktivierung” des auBerparlamenta-
rischen Drucks gerade in der griinen Partei

zu sehen, die neues Venrauen in das Dele-

gationssystem schuf und gleichzeitig eine

Unmenge von Aktivistlnnen aufsaugte,
schiebt er es auf ‘eine mehr als abstrakte

“Phase’.’, in der “wir leben”. Oh so einfach
eine andere Phase kommt?

Was bleibt uns von diesem gescheiterten
'

Experiment, die Gesellschaft zu ver'aindem?
Zunéichst einmal die ungeschminkte und

illusionslose Realita’t der griinen Partei als
kleineres Ubel, um z.B. das Kommunal-

wahlrecht fiir Ausléinder mitzuunterstiitzen,
um vielieicht eine harte Abschiebepraxis
von Fliichtlingen zu unterbinden, um eine
immer rechter werdende CDU/CSU-Politik
auszusetzen, um die Quotierung fiir Frauen

schneller zur gesellschaftlichen Normalitéit
zu verhelfen. Dafiir sind die GRUNEN da

und aus diesen Grunden braucht

die aus dliesem gescheiterten Experiment

wenigstens Iemen soilte, keine weitere (noch

radikalere, linkere!) Partei zu griinden.
Was auch bleibt ist eine griine Partei, die

den Verfassungsschutz wieder spezieller auf

u.a. uns angesetzt sehen will, damit taz,

Grijne und SPD’ler in Zukunft verschont

bleiben; die die NATO akzeptiert und eines

Tages so ausgewogen sein wird, daB sie die

Bundeswehrsoldaten nicht lénger zugunsten
der Zivildienstleistenden vemachléissigen
wird wollen, die das staatliche Gewaltmo-

nopol gegen uns anwenden lassen wird usw.

Diese griine Partei wird der Wirtschaft keine

Probleme machen, sie wird weder an den

Eigentumsverhfiltnissen kratzen noch die

Umstrukturierungen in der Wirtschaft, an

den Unis etc. stoppen; sie wird nicht aus der

europa‘ischen Binnenmarktpolitik ausstei-

gen und keine Konzeme entflechten. Oder

konkret: sie wird eigene Ziele opfem sowie

es die SPD verlangt, nur um “vertrauens—

wiirdiger” Koalitionspanner fiir eine zu-

kijnftige Bundesregierung werden zu kon-

nen.

Die Berlinforderung fiir Untemehmen

ist fiir die AL inzwischen abgehakt. die

Startbahn West und die Wichtigkeit des

Flughafens fiir die Frankfurter Grijnen.

Liingst ist vergessen, daB da mal - von Seiten

der GRUNEN - 2.8. mit militérischen Ge-

sichtspunkten gegen den Bau argumentien
wurde.Ganz éhnlich wird einmaldas schein-

bare“Essential”Anti-AKW-Politik kippen:
die SPD wird den Ausstieg fur das Jahr 2086

versprechen und die GRUNEN werden es

gut sein lassen: 100 Jahre nach Tschemobyl,
das ist doch was!

Doch auch Trampert ist seine Einsicht

.

nicht ganz gelungen, oder wie sol] man

seinen entschuldigenden Verweis auf die

Gewerkschaften verstehen, die “dreij'eihrige
Tarifvertra'ge abgeschlossen héitten, um der

nationalen Produktionsmaschinerie im inter-

nationalen Konkurrenzkampf Vorteile zu

verschaffen.” Seit wann héitten Anhéinger
der Neuen Linken nach 67/68 Illusionen

fiber die Rolle der deutschen Einheitsge-
werkschaft gehabt, die nun enttéiuscht wor-

den seien? Der Vergleich ist unzuléissig.
Entt‘eiuscht haben nur die Vertreterlnnen der
Neuen Linken, die in die GRUNEN ge-
gangen sind und den Absprung noch immer
nicht schaffen!

Doch kommen wir zum Ausblick. Tram-

pert fiberlegt sich eine neue Bfindnispolitik
gegen die erstmal nichts einzuwenden ist,
auBer daB sie sich recht eindeutig auf die
marxistisch orientierte Linke beschréinkt.
Von Autonomen, von Reformem der DKP,
von linken Griinen, von linken Feminis-

tinnen, von Roth, Fijlberth, vom Arbeiter-

kampfund Konkret ist da die Rede. Das hon

sich zuniichst gut an: es konnte den Eindruck

erwecken, daB es sich hier um einen neuen

Aufbruch verschiedenster politischer Grup-

pierungen und Einzelpersonen aus dem iinks-
radikalen Spektrum handeln sol]. DaB in der
Aufzéihlung keine Gruppe vorkommt, dle

explizit fiber die Basis marxistischerGrund-

anschauung hinausweist, mag an TrampcrtS

Wahmehmung liegen, kann aber auch un—

gewollt bereits Riickschliisse ftir das gt;-
piante neue (Pattei-?)Projekt zulassen. er

wolien an dieser Stelle nichts unterstellen,

wolien andererseits aber vehement darauf

hinweisen, daB es bei einer neuen links—

radikalen Sammlungsbewegung keinesfalls
um die Schaffung eine neuen Wahlpartel

gehen kann. Wer dies anstrebt, erweckl

bereits neue Illusionen und lcnkt erneut von

den eigentlichen Themen zugunsten seines

Vereins ab. Selbst wenn es Trampert ge-

l'ange, eine solche Panei StatutengemiiB uuf

eine Oppositionsrolie in den Parlamemen

festzulegen, ware dies - als Lemschritt aus

der griinen Erfahrung - ein politisches DC-

saster. Es wiirden nurneue Aktivistlnnen {Ur

ein neues abgehobenes politisches Projekt
verbraucht und die neue Iinke Partei konnte

allenfalls auf linksauBen in die Rolle der

NPD/DVU schliipfen: als tabuiserte Fliigcl—
partei, die einige Sitze einnimmt. aber keine

geseilschaftsreievante Politik machen darf.

DaB das politische Klima in der BRD einc

solche Partei im Gegensatz zur NPD nicht in

die Parlamente einziehen lassen wiirde. sich!

dabei auf einem anderen Blatt.

Was wir allerdings brauchen ist einc

breite linksradikale Bewegung. die aus ihrer
Vielfalt durch bessere Zusammenzirbelt

politisches Kapital schliigt, ohne diese Viei—

falt aufzugeben. Die fiihig wird zu gemein—
samen Aktionen in Einzelbereichen um 50

auf diese Gesellschaft Druck auszuiibcn.

Die sich eine politische und kulturelle Basis

erarbeitet, die sie zur Gegenmacht bcfiihigt.
Eine Bewegung, die keine politischc Vercin—

heitiichungihrerMitgliedsgruppenunstrcbl.
‘ keine Beteiligung an der Macht und somit

keine (Koalitions-)K0mpromisse anstrebl-
aberin ihrerantikapitalistischen. antipatriar-
chalen, antihierarchischen und untimssis—
tischen Tendenz einig ist und diese Prinzi-

pien offensiv nach auBen triigt.



Kurzes

Vom 2,-7.5. fand im Libertaren Zenlrum Basel

eine VeranStaltungsreihe statt, u.a. mit einem

Vortrag Michael Seligmanns zur Bayrischen

Haterepub/ik, einem Vorstellungsabend fiir auto-

nOme Proiekte (Druckerei, Schule), einer Film-

rlacht, einem Fest und einem Frlihstiick. Infos

fiber die Veranstaltung gibt's helm Libertarian

Zentrum, Brombacherstr.33, CH-4057 Basel.

Die Doméine Lutter hat sich als als Lebens- und

Arbeitsprojekt, sowle als Tagungsort fiir Anar—

chisten (FLI LB.) und Autonome einen Namen

gemacht. Von der Lutter Gruppe existiert nun

f(”gender Aufruf: "Die Katastrophe - als vorerst

letztenAktbijrgerlichkapitalistischenRaubrltter-
tUms hat die Gemeindeverwaltung Lutter zu ei—

nern harten Schlag gegen uns ausgeholt: im

R_ahmen des Abwasserprogramms hat sie uns

erne Rechnung fiir den KanalanschluB in Hb'he

V0“ 130.000 DM ins Haus geschickt, Unverblijmt

Ulld kaltschn‘auzig, berechnend, dais wir diesen

Betrag nicht rechtzeitig werden aufbringen kdn-

Hen und damit unser anarchistisches Kommune-

projekt aufgeben miissen. So nicht! Deshalb bit-

ten wir alle Sympathisantlnnen und Freundlnnen
‘

Und die, die es werden wollen, uns mit Spenden
Und Darlehen zu unterstiitzen. Spenden bittenwir

allf das Konto Postscheck Ffm, 35 42 07-605, Rita

KUhn, Auf der Domane, 3372 Lutter am Baren-

berge_ lnteressierte Darlehensgeberlnnen mo-

990 sich bitte mit uns in Verblndung setzen. Tel.

05383/1884.”

Wm 14. bis 15. Januar fand in Verona das 10.
Treffen Anarchie und Gewaltlosigkeit statt. DIG

Teilnehmerlnnen eriirterten die Schwierigkeiten
italienischer Gewaltlreier mit der fibrigen anar-

chistischen Bewegung in ltalien und fiihrten sie

auf bilrokratische Erstarrung der Zeitschriften

und Unflexibilitéit der Bewegung zuriick: “Die

Anarchisten ltaliens sind noch weniger als die

des iibrigen Europas bereit, mit anderen Bewe-

gungen zusammen zu arbeiten." Es wurden Vor-

tra’ge fiber Hem Day von Gliovanni Trapani, fiber

Aldo Capitini von Veronica Vaccaro, fiber Gandhi

von Umberta und Andrea Dilemmi und fiber

"Gewaltlose Philosophie" von Nazzareno Duili

gehalten. Wer sich fi‘rr weitere lnformationen

interessiert, wende sich an:
.

Veronica Vaccaro, 0.P.b‘730, [-00795 Roma Prati.

{X 3’?

Zur Rezension eingesandte Biicher
.

(eine ausiiihrlichere Rezension behalten wrr uns

vorl

*
Klaus Jiinschke: Spa'tlese. Texte zu Knast und

RAF, Verlag Neue Kritik, Frankfurt 7988

* Karl-Heinz Weidenhamnner: Selbstmord oder

Mord. Todesermittlungsveriahren Baader

Ensslin Raspe. Neuer Maiik Ver/ag, Hamburg

7988
* Rudolf Rocker, lfranzfislsche) Sondemummer

der Zeitschrift lTlNERAlRE zu Rockers poli—

tischerBiografle,mitPhotoslNr.4,Dezember
1988, 33 Franc), Ad r.: 7 bis, Avenue Emilie, F-

77500 Che/[es
* Henriette Hardenberg: (Expressionistischel

Dichtungen,hrsg.von HartmutVollmer,Arche

Ver/ag Ziirich 7988
* Josef Lang: Das baskische Labyrinth.

Unterdriickung und Widerstand in Euskadi,

Photo: Manfred Kampschultc

2.Auflage 1988, ISP-Verlag, PF 777077, 6000

Frankfurt, 39,—DM
*

Theodor Lessing: lch warf eine Flaschenpost
ins Eismeer der Geschlchte, Ess‘ays und

Feuilletons. Hrsg. von Rainer ManNedel,

Luchterhand Literaturverlag,
Donnersbergring 783, 6700 Darmstadt,

22,800M
*

Hellmut G. Haasis: Gebt der Freiheit Fliigel. Die

Zeit der deutschen Jakobiner 1789-1805, 2

Bande, Howohlttb, Heinbek b. Hamburg 7988,
38.-DM

*MaxWatts:US-Army-Europe.VonderDesenion
zum Widersland in der Kaserne. 7989. Harald

Kater Verlag , Gdrlitzer 80.39, 7000 Berlin,
9,800M.

*

Counterinsurgency. Planning Guide. Deutsche

Ubersetzung. Harald Kater Verlag, 8,800M.
*

Ulrich Linse/Fleinhard Falter/0a.: Von der

Bittschrlft zur Platzbesetzung. Konflikte um

technische Gronrojekte, 1988 “891-198”.
bzw. FlulSkraftwerk Laufenburg bis

Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf),
Ver/ag J. W. Dietz Nachfi, In der Haste 20-22,
5300 Bonn.

*

Ingvar Ambinrnsen: Weisse Nigger. Roman.

Nautilus/Nemo—Press, Hassestr.22, 2050

Hamburg-80: 35.-DM 5
*

Maria Hasterok: Ein Mann zuviel. Krimi aus

Kreuzberg. LibertadVerlag und Edition Kalter

Schweiss, c/o AurorA-Vertrieb,
Knobelsdorffstr.8, 1000 Berlin-19

*

Argumente (Broschflrenreihe der GRUNEN im

Bundestag): Selbstbestimmt Schwul — § 175

Ersalzlos streichen. Bundesgeschéftsste/le,
Colmantstr.36, 5300 Bonn, 2.-D M

*
Laurent Verycken: erklichkeit und Macht.

lndividuum und Allgemeinheit in

Wlssenschalt und Polltik, GrundFlissVerlag,
c/oWernerPetschko,PF1247,8122 Penzberg.



WINTEX/CIMEX
- die “Spielereien”(?)

der Méichtigen
Kurze Bilanz fiir 1989

von Ulla Eberhard und Christine

Schweitzer

fiir den Koordinierungskreis gegen

Wintex—Cimex

Fiir den Bundeskanzler war der “3.We1t-

krieg” nach der ersten Atombombe auf

deutschem Boden vorbei. Mit dieser “Ver-

weigerung” sttirte er, glaubt mensch dem

SPIEGEL vom 13.3.89, die Eintracht der

Biindnisfreunde empfindiich. Sie wollten

na'mlich die einmarschierenden Truppen des

Warschauer Vertrages mit einem massiven

zweiten Atomschlag - fiber Polen und der

Sowjetunion waren zu diesem Zeitpunkt
schon 25 Atomraketen expiodiert - zum

Stehen bringen.
Die heldenhafte “Verweigerung” ihres

Bundeskanzlers nicht ahnend, hatten auch

Friedensgruppen im ganzen Bundesgebiet
vom 24.2. bis 9.3. mobil gemacht — aller-

dings nicht gegen den Osten, sondem gegen
das makabre Szenario, das in der(a11e zwei

Jahre stattfindenden) Wintex—Cimex-Ubung
durchgespielt werden sollte. Bei dieserStabs-

rahmeniibung geht es bekanntlich darum,
die Verfahren der Gesamtverteidigung zu

fiben: das Zusammenwirken von zivilen

Behorden mit militéifischen Stellen und die

Anwendung der Zivilverteidigungs- und

Notstandsgesetze. Es liegt allerdings der

Verdacht nahe, daB nicht alle Ubungsinhalte
nur fur den Krisen - und Kriegsfall benotigt
werden.(Uber die Inhalte Informationen zu

erhalten, ist sehr schwierig. Schon die Frage,
ob eine Kommune oder ein Land an der

Ubung teilnimmt, kann in der Regel nur auf

parlamentarischem Wege fiber offlzielle

Anfragen, wie sie besonders die GRUNEN
in vielen Kommunen dieses Jahr gemacht
haben erlangt werden.)

Allerdings liegt der Nutzen von Wintex-
Cimex wohl weniger im zivilen Kata-

strophen‘schutz, wie viele Politikerlnnen von

CDU wie SPD mit Vorliebe behaupten,
sondem in dem Einiiben von Polizeiein-

satzen gegen Demonstrantlnnen: Im Land—

ratsamt von Schwandorf (bei Wackersdorf)
wurde z.B. “gespielt”, daB der Landrat Hans

Schuirer, bekannter WAA-Gegner, in sei-

nem Dienstwagen von Attentfitem mit

Maschinenpistolen beschossen werde. Die

Polizei nahm die Tater sofort fest - sie waren

ausgerechnet Mitglieder einer Fn'edensini-

tiative! Bei Bekanntwerden brach das bay-
rische Innenministerium diesen Teil der

Schwandorfer Szenario-Variante ab und gab
Order, die entsprechenden Unterlagen zu

vemichten. Nicht zurfickgenommen wurde

im fibrigen eine andere Einlage, die vorsah,
daB WAA-Gegnerlnnen von Schwandorfer

Bevolkenung tatlich angegriffen worden

seien.

Solche bekanntgewordenen Vorfalle, die

vermutlich nur den Gipfel eines Eisberges
darstellen, machen deutlich, was wirlklich

gespielt wird: Einsatz gegen alle “subversi-

ven Aktionen”. Als solche gelten den Be—

horden dabei “scheinbar legale wie illegale,
gewaltlose wie gewaltsame Aktionen”, bis

zu “Agitation und Demonstration gegen
unseren Verteidigungswillen”. Ihr Ziel sei,
“den Selbstbehauptungswillen der Bevol—

kerung zu untergraben”, “das Vertrauen in

unsere politische Fijhrung zu erschiittem

und letztlich jede Verteidigung als sinnlos

darzustellen.” (HJ. Schmidt, Polizei und

zivile Veneidigung, Stuttgart 1985, 8.16).

Bilanz der Friedensbewegung

Die Aktionen gegen Wintex-Cimex
werden von dem Tréigerkreis als durchschla-

gender Erfolg gewertet. An ca. 150 Orten in

der Bundesrepublik wurden Aktionen und

Offentlichkeitsarbeit (Infostfinde, Mahn-

wachen, StraBentheater usw.) gemacht, u.a.

getragen von Verweigererorganisationen,
Parteien, Friedensinitiativen und Gewalt-
freien Aktionsgruppen. So breit ist der
Widerstand gegen Wintex-Cimex noch nie

gewesen.

Bei einigen Behorden endeten die Ak—
tionen nicht vor der Tfir: In Koln ging z.B.
eine Gruppe in das Arbeitsamt hinein und
informieite die Arbeitslosen dariiber, daB
sie die Ehre haben, im Kriegsfall vorrangig
zwangsverpflichtet zu werden. Besonderen

Arger staatiicherseits losten Anschreiben
mit stiidtischen Brieikopfen und Autoauf—

kleber aus, die vorgaben, amtliche Mittei-

lungen zu sein und die Btirgerlnnen zur

Mitwirkung an der Ubung aufforderten.

Einen besonderen Schwerpunkt setzten

die Zivildienstleistenden. Etwa 2500 von

ihnen legten am 27.2. die Arbeit nieder. Sie

protestierten damit gegen ihre Einplanung
ffir den Kriegsfall und forderten ein Recht

aufKriegsdienstverweigerung, das sich auch

auf den Einsatz in der Zivilverteidigung
bezieht.

‘In mehreren Fallen verweigertcn Men-

schen ihre Mitwirkung am Manover, ange—

fangen bei dem Wfirzburger Oberbfirger—

meister, der nicht bereit war, seine StraBen

mit Poiizeieinsatz fijr flijchtende Biirgenzu
sperren, bis zu zwei Jugendpflegem in Lin—
dau, die hierdurch ihre Stelle verloren. Emc

weitere Entlassung ist aus Osnabriick zu

vermelden: Dort muBte ein Mitglied der

Friedensinitiative seinen Stuhl in der Stadt-

verwaltung réumen, weil sein Name alS

Kontaktadresse aufeinem Wintex—Flugblatt

genannt war. Dadurch sei, so die offizielle
’

Kandigungsbegrfindung, der “Betriebsfrie-

den” gestt‘jrt worden.

Schleichende Kriegsvorbereitung

Ziemlich unbeobachtet von der allge—
meinen Offentlichkeit wird die Einplanung
von Zivilpersonen in die Kriegsvorberet—
tung weiter vorangetrieben. Nachdem salt

1980 mehrere Anliiufe, die Zivilschutzge—
setzgebung zu vereinheitlichen, an der Krl-

tik von Verb'zinden und Offentlichkeit g6-

scheitert waren, sbllen jetzt in einem Anlauf

gleich mehrere Verordnungen und GeseIZC

ohne groBes offentliches Echo durchge-

peitscht werden: Im Januar wurden bereits

die Richtlinien zur Gesamlverteidigung
verabschiedet, die ein wichtiger Schritt auf

dem Weg zur - von Regierung und NATO

immer wieder angemahnten - umfassenden

Verteidigungskonzeption sind. Am 10. MiirZ

lag dem Bundesrat die Verordnung fiber die

Feststellung und Deckung des Arbeitskréifte—

bedarfs naeh dem Arbeitssicherstellungng-
setz vor. Mit ihrem Inkrafttreten miissen die

Arbeits’amter die Betriebe, Behorden und
militéirischen Stellen schon in Friedenszel-

ten anhalten, ihren Bedarf an Arbeitskriiften

fiirden Kriegsfall zu melden. Ebenfalls noch

in dieser Legislaturperiode verabschiedel

werden soll das KatastrOphenschuIzer-
ganzungsgesetz. Es sieht u.a. die Feststellung

von Nutzungsmoglichkeiten und des B6-

darfs an Gijtem und Personal in gesundheit—
lichen Einrichtungen, die Registrierung V0“

Ziviidienstieistenden und eine Meldepflicht
ffir alle in Gesundheitsberufen Ausgcbil-
dete, die ihren Beruf derzeit nicht austibcn

sowie die beriichtigte “Stay—Put"-Regelung
vor.

Immer mehrTeile des gesellschai‘tlichen
Lebens soilen nach zivilmilitiirischen Erfor-

demissen ausgerichtet werden. Hier ist die

Friedensbewegung gefordert. rechtzeitig ZU

reagieren und innerstaalliche Aufriistung

zwischen Kriegsvorbereitung Und

Repression der Bewegung zu verhindem.



Interviews vom IAA-

Arbeitstreffen in Koln

Teil 1: CNT—AIT
"

Generalstreik in Spanien
u.a.

GBmeinsames Interview von Vertreter-

Innen der Redaktion DirekteAktion, FAU-

Koln und FLI-Koln mit Paco Cabello,

sekretér fijr internationale Beziehungen
"11 Nationalkomitee der CNT-AIT;

zusammengefaflt vom FL] K6171.

Fragc: Kannst Du die derzeitige soziale

age in Spanien kurz skizzieren?

P8C0: Es gibr: 4 Millionen offiziell aner—
kanme Arbeitslose gegenijber 10,5 Millio—
“Cn Arbeitenden. Insgesamt gelten 6 Milllo—

Photo: Jorg Lange

nen SpanierInnen a1s ziemlich arm.

Annut und Arbeitslosigkeit herrschen v.a.

in den Regionen Estremadura, Andalusien

und Kasti1ien. Allein in Andalusien sind

250.000 Menschen ohne Arbeit.

Arbeitslose miissen 60 Tage im Jahr arbeia

ten, um Anspruch auf ein monatliches Ar-

beitslosengeld in Hohe von 320.—DM zu

haben. Diese Regelung ist auf ei_ne Person

pro Familie begrenzt. Worden zwei Fami—

lienmitglieder arbeitslos, so besteht folglich
nicht die Moglichkeit, ein doppeltes Ar-

beits1osengeld zu erhalten. Die auferlegten

Bedingungen bezijglich dieser 60 Tage

Zwangsarbeit werden notgedrungen akzep—

tiert.

Frage: W0 sinddie Ursachenfi'ir dz'e momen-

tane Lage zu suchen ?

Paco: Die CNT-AIT sieht darin eine Verant—

wortung sowohl der Regierung, der Unter—

nehmer als auch der reformistischen Ge-

werkschaften UGT (= sozialistisch) und

CCOO (= kommunistisch dominiert), da

letztere einem Sozialpakt zustimmten, der

zur Verschlechterung der Gesamtbe-

dingungen fijr die Arbeitnehmerschaft ge-
fiihrt hat. (Seit 1977 - seit dem Moneloa-

Pakt - ist die Kaufkraft um 17% gesunken).

Frage: Wie sieht die Lage in den Betrieben

aus?

Paco: Die vertikalen Syndikatsstrukluren
aus der faschistischen Ara von vor 1976 sind

erhalten geblieben. Auch UGT und CCOO

zeigen kein Interesse, daran etwas zu éin—

dem.

Alle vier Jahre finden landesweit Betriebs-

ratswahlen statt, wogegen die CNT-AIT

jedesma] (1978, 1982, 1986) groBe Kam—

pagnen gemacht hat. Es sind nur noch 10%

der Arbeitenden gewerkschaftlich organi—
siert. UGT, CCOO und auch die reformi-

stisChe CNT-Valencia lassen sich in die

Betriebsrate w‘ahlen, die danach Vier Jahre,

daja gewahlt, nicht weiter auf Mitarbeit der

Basis angewiesen sind.

Die CNT-AIT setzt dagegen auf eine Alter-

native: Betriebssektionen!

Frage: Was versteht ihr unler Betriebssek-

tionen - handelt es sich dabei um CNT—

Betriebsgruppen?

Paco: Die CNT-AIT beruft in denjenigen
Betrieben, in denen sie prasent ist, Arbeiter-

Innen-Voilversammlungen ein. Zu diesen

konnen - wie das Wort schon sagt
- alle in

den jeweiligen Betrieben Arbeitenden

kommen. Die CNT—Sektion im Betrieb (=

CNT~Betriebsgruppe) macht zwar Vor—

schléige, aber die Versamm1ung (= Betriebs-

sektion) emscheidet. Die Betriebssektion

kann eine Forderungsliste erstellen und wird

somit Gesprachspannerin ffirBetriebsral und

Untemehmensleitung.

Frage: Das helflt, es existiert neben Unlcr-

nehmensleitung und Betriebsrar ein drifter

gesetzlich geduldeter Verhandlungspartnér
aufBerriebsebene?

Paco: Die Betriebssektion ist 1976 von der

CNT-AIT erkémpft worden, nachdem zu-

vor in den Paragraphen des Arbeitsgesetzes
Liicken gefunden worden waren. Arbeit-
nehmerlnnen und Gewerkschaftsstatut sind

darin sehr unkiar definien.
'

Frage: Demnach hdtten alle Gewerk-

schaften, z.B. auch gelbe, die Mb‘glichkeit
Betriebssektionen zu griinden?

Paco: Ja natiirlich, aber nur die CNT-AIT
nimmt es wahr. Die anderen ziehen es vor,
durch das Instrument Betriebsrat ungestort
von ihrer Basis zu agieren. Allerdings ijber—

legen inzwischen UGT und CCOO, ob sie

infolge ihres anhaltenden Mitgliederverlusts
auf zwei Ebenen operieren sollen.

Frage: Hat sich die CNT—AIT auch deshalb

legalisieren lassen. um Betriebssektionen

griinden zu kdnnen?
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Paco: Nein, die Legalisierung' war/ist nurein

Mittel, sozusagen eine Hilfe fiir unsere

Mitglieder in Betrieben,'in denen wir nur

schwach waren/sind.

Die Registrierung einer Gewerkschaft

kommt in Spanien lediglich einer Anmel-

dung gleich; es heiBt nicht, daB die Gewerk-

schaft auch tarifwillig sein muB.

Frage: Konnte die CNT-AIT aufgrund der

Organisierung von Betriebssekrionen ihre

Mitgliedschaft vergrbflem .7

Paco: In letzter Zeit ergaben sich eher in

anderer Hinsicht erste positive Resultate:
- CNT-Deiegierte werden als Ansprechpart-
nerlnnen im Betn'eb von allen Seiten zuneh—

mend anerkannt

- Es di‘ufen in immer mehr Betrieben CNT-

Lokale eroffnet werden

- Die Betriebssektionen erhalten ofter ein

Mitspracherecht beim AbschluB von Ar-

beitsvenréigen

Frage: Welche waren nun die ausschlagge-
benden Griinde fiir den jir‘ngsten General-
streik?

Paco: Die Soziaipakte zementierten die

permanente Verschlechterung der sozialen

Lage, was 1988 auf eine krasse Zuspitzung
hinauslief. In den letzten drei Jahren erhielt
nur noch jede/r Achte einen gesichenen
Arbeitsplatz. Zuspitzung heiBt auch ver-

mehrte Angst vor Arbeitsplatzverlust, was

sich u.a. in zunehmender Furcht vor ge-
werkschaftlicher Organisierung ausdriickt.

Photo: Jorg Lange

- Frage: Inwieweil istdasprojektierteJugend-

arbeitsfiirderungsgesetz in diesem Zusam-

menhang zu betrachten?

Paco: Dieses Gesetz $011 besagen, daB

jugendliche Arbeitskrafte (im Alter von 18

bis 26 Jahre) zum Mindestlohn und ohne

Sozialabgaben eingesteilt werden konnen.

Die Untemehmer bekommen fiirjede/n ncu

eingestellte/n Jugendiiche/n eine staatliche

Prémie. Diese Jugendlichen konnen dann

nur Arbeitsvertréige fijr einen Zeitraum von

bis zu 16 Monaten erhalten. (Arbeitskrafte-

rotation) Das l'auft aufeine Subventionierung
der Untemehmen mittels staarlich gefor-
derter Lohndriickerei hinaus.

Aufgrund stéindigerAbéinderung derArbeits—

gesetze kam es bereits im Zeitraum 1986/87
zu einer Verdreifachung der Untemehmens—

gewinne.

Frage: Wie konnte es unter einer “sozialis—

tischen” Regierung zu einer Verdreifachung
der Unternehmergewr'nne kommen und wie

stehen die reformistischen Gewerkschaften
dazu?

Paco: 1981 kam es zur Ubergabe der Regie-
rungsgewalt von der klassischen an die neue

Rechte, die sogenannte Sozialistische Ar-

beiterpartei Spaniens (PSOE), die in Wilk-

lichkeit neokonservativ ist.

Die sozialistische UGT hieit sich bis 1988

zuriick, sah sich dann aber ebenso wie die

CCOO gezwungen, infolge eines starken

Mitgliederschwunds zum Generalstreik

gegen die Winschaftspolitik der Regierung
aufzurufen.

Exil / Emigration
THANViA

Revue der lberischen Halbinsel

Heft 12 (Méirz 89): 50 Jahre Ende

des Spanischen Borgerkriegs. Re-

publikanisches Exil. Biirgerkriegs—
filime. Emigration 1933 nach Portu-

al. Arbeitsemigration. ’Die fremde

prache‘. Okologie. Trés-os-Mon-

tes. innenpoiitik (Spanien/Portugal).
Zum Tod von Dali. Rezensionen u.a.

84 Seiten (A 4); fiir 7,- + 1,- Porto

Tranvia, Postf. 30 36 26, 1 Bin 30

Die PSOE versuchte daraufliin ihre in der

UGT organisierten Parteimitglieder gegfi.n
den Streik zu mobilisieren. Damit hatte $16

jedoch nur zum‘Teil Erfolg. Die UGT rea-

gier’te postwendend durch AusschluB von

Streikgegnerlnnen.

Frage: Schlossen sich auch andere kleinere

Gewerkschaften dem Streik an?

Paco: Neben der CNT-AIT riefen auch rc—
gionale Gewerkschaften (baskische, gall-
zische, ...) zum Generalstreik auf, — die gei—
ben natiirlich nicht. Die CNT-AIT organl-

siene vor Streikbeginn cine Generalver-

_ sammlung, wahrend der es zur DiskussiorI
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mit Delegierten aus allen spanischen Regio-
nen kam. Es war fur uns klar, daB es ein rein

symbolischer Streik werden w‘urde; denn

Veranderungen konnen lediglich durch all—

laglichen kontinuierlichen Kampf (lucha

continua) erfolgen
- und nicht an einem Tag!

Trotzdem unterstiitzte die CNT-AIT den

Streik und machte darfiberhinaus eigene

Propaganda gegen Arbeitslosigkeit und

Sozialpaktiererei.

Frage: Kannst Du etwas zum Verlauf des

Streiks sage"?

Paco: Spanien wurde quasi stillgelegt. Es

Wurde nichts mehr gearbeitet, der Transport
mit Flugzeugen, Eisenbahn, LKW, Bus und

Taxi war eingestellt. Es wurde nur ein or-

ganisierter Minimalservice in Kranken—

hausem und im Elektrizit'atsbereich aufrecht-

erhalten.

In der Nacht vom 13. auf den 14. blieb das

Femsehbild weg. UGT und CCOO wollten

zwar einen Fernsehservice garantieren, aber

die Arbeiterlnnen gingen dan’iberhinaus und

Verdunkelten die Mattscheiben fiir 24 Stun—

den.

Fl‘age: Wie war die Atmosphc'ire unler den

Streikenden?

Paco: Es wurde mit Wut teilgenommen.
Danach kam es zu kleineren Nachfolge-
streiks, aber zu keinem Riesenaufschwung
Von Arbeitskampfen. gefijhlsmaBig kann

aUCh nicht von einem besonderen Auf—

Schwung gesprochen werden, es war eher so

Wie nach jedem Generalstreik (der letzte

War 1986!).
An verschiedenen Orten kam es auch zu

ZusammenstdBen zwischen Streikposten und

Polizei.

FrageslnwieweitwarderStreikeifolgreich?

Paco; Erstens wurde der “Plan jovenil”
(Jugendarbeitsforderungsgesetz) geparkt,
jEdoch nicht zuriickgezogen; d.h. vorerst

Werden Jugendliche nicht als Spaltungs-
masse der Arbeiterlnnenbewegung benutzt.

ZWeitens wurde der Lohn etwas angehoben
-

.und zwar mehr als voriges Jahr aber we-

mger als gefordert.‘

lirage; Existieren Griinde fiir das neuer—

I’C‘he gleichzeitige Auflcommen von Jugend—
“"d Arbeiterlnnenbewegung? Wir denken

hiErbei auch an die Schiilerlnnen and

Studentlnnenbewegung 1987?

Paco: Es ist zwischen der Bewegung der

arbeitenden - und der nicht arbeitenden

Jugend zu unterscheiden. Der arbeitende

Teil der Jugend ist erst aufgrund des “plan

JOYenil” in Bewegung geraten. Momentan

CXIStieren in Spanien nur wenige und dazu

SChWache Jugendorganisationen. Es ist ein

VErbrechen ArbeiterIn undjung zu seinH

Frage; Gib! es van Seiten der CNT—AIT

“"1011 eine Einschc‘itzung bezu'glich einer

eventuallen Verdnderung inner/10119 der

gewerkschaftlichen Bewegung ? Kann es zum

Zusammenschlufl van UGTLmd CC00 kam-

men ?

Paco: Im Moment, das heiBt in den nachsten

5 Jahren, wird es keine totale Trennung von

UGT und PSOE geben, aber das Verhaltnis

zueinander wird sich andem. Vielleicht wird

aber auch ein Teil des linken UGT-Flfigels
in die CCOO eintreten.

Wir warten erstmal ab, ob UGT und CCOO

erneut einen Sozialpakt abschlieBen. Wenn

ja wird die CNT—AIT eine Kampagne dage-

gen machen, die so aussehen soll, daB es in

allen Betrieben zu direkten Aktionen kom—

men wird.

Frage: Erhc'ilt die CNT-AIT momentan Zu-

lauf, z.B. auch aufgrund ihres Verhaltens

var Lmd wdhrend des Generalstreiks?

Paco: Es gibt permanent einen geringfij-

gigen Zulauf sowohl seites junger zuvor

noch nicht organisiert gewesener Arbeiter-

Innen als auch seitens UGT-Mitgliedem,
was heiBt von Nicht-Anarchistlnnen, die

aber was verandem wollen‘.

Ich bemerke ausdriicklich: die CNT-AIT ist

eine anarchosyndikalistische. Organisation
der Arbeiterlnnen und nicht eine anarcho—

syndikalistische Organisation der anarcho-

syndikalistischen Arbeiterinnen! Eintags-
aktionen wie dieser Streik wirken sich nicht

so sehr auf das Organisationswechseln von

Arbeiterlnnen aus. Das kann eher durch

lucha continua bewirkt werden.

Im Vorfeld dey Streiks wurden CNT—AIT—

Veranstaltungen sehr zahlreich besucht.

Beispielsweise kamen in Salamanca, wo

allerdings UGT und CCOO keine Veran-

staltungen organisierten, bei zwei Versamm-

lungen einmal 1500 und das andere Masl

2000 Personen. An dieser Stelle will ich

hinzuffigen, daB es auch speziell auf Veran-

staltungen der CNT-AIT Polizeifibergriffe

gab. Von ca. 137 Verhafteten in Spanien
waren 35-40 Mitglieder der CNT-AIT.

Frage: Abschlie/J‘ena’ wiirden wir geme

wissen, 0b in Spanien Regungen gegen die

EG und den kiinftigen Binnenmarkt zu ver—

nehmen sind?

Paco: In Stichworten: der Preiserhohung

(u.a. der Grundnahrungsmittel), der Einfiih-

rung einer Mehrwertsteuer, der Reduzie-

rung von einigen landwirtschaftlichen

Anbauprodukten (u.a. Oliven, Baumwolle

...), dem Wegfallen von Arbeitsplatzen fur

Landarbeiterlnnen und dem Bauemsterben,

steht beispielsweise eine Verbilligung von

Autos und Flugzeugen gegenuber. Die Prob-

leme sind 'auBerst vielféiltig, abet die UGT

hat das alles noch nie offentlich diskutiert.

In den CCOO sind nur Einzelne gegen die

EG.

Die CNT-AIT muB in Zukunft verstarkt

gegen die EG wirken. Ende 1989 halten wir

einen landesweiten KongreB zur EG-Prob—

lematik ab. Die in der IAA (bzw. AIT)

I

zusammengeschlossenen anarchosyndika-
listischen Sektionen in EG-Europa werden

gemeinsam eine Kampagne gegen den

Binnenmarkt starten.

In der nfichsten Nummerdes SFfolgt ein Interview
mit einem Vertreter der franzosischen CNT/F.
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Diskussion:

Israel/Palastina

Pal'eistinenserstaat
— Ja Oder Nein?

Wie verh'alt sich die

deutsehe Linke?

Gegenkritik — zum Kommentar

“Gegen das Versagen im Grofien”

von Elmar Klink und zum Artikel

“Welche Solidaritat?” der Aktion

SiihnezeichenFriedensdienste,beide
in der Graswurzelrevolution vom

Januar 1989

von Syma Popper

I “Gegen das Versagen im GroBen”

Elmar Klink beurteilt den betreffenden

Konflikt Israel/Palastina nicht nach dem

Kriterium “wer hier die Unterdriicker sind,
und wer die Unterdrfickten”. Er verurteilt

nureine Seite - und zwar die der Unterdriick-

ten, weil diese in ihrer Verzweiflung Steine

zu werfen beginnen, verliert aber kein Wort

iiber die Unterdriicker. In diesem Fall feblt

es ihm an Gerechtigkeitssinn. Die Aktivi—

taten der Intifada nennt er eine “reaktive,

aggressive Gewalttatigkeit von einer der

Konfliktparteien”; — nicht also der unter—

drfickten ‘Partei’, sondem bloB “einer der

Konfliktparteien”.

Tatsachen iiber die Intifada: Sie ist eine

Bewegung, die nach 21 Jahren Unter—

drfickung und Besatzung entstanden ist. Sie

zeigte und zeigt den Palastinensem, wie sie

Ungehorsam gegen den Besatzerstaat aus-

iiben sollen: sie organisierte und organisiert
Streiks und Generalstreiks, fordert die Leute

auf, keine Steuem zu bezahlen, nicht nach

Israel zu pendeln um dort untergeordnete
Arbeiten zu verrichten, — obwohl sie dadurch

Notdiirftigkeit zu erleiden haben; empfiehlt,
israelische Waren zu boykottieren; den
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Lehrem sagt sie, nicht in den offiziellen

Schulen zu lehren sondem - zwar primitive,
aber eigene - Klassen zu organisieren; sie

instruiert Leute, wie sie eigene Gemiisegar—
ten zum Selbstverbrauch anbauen sollen, sie‘
organisiert versehiedenste “Komitees” fiir

Gegenhilfe -, alles gewaltlose, sich vom

Besatzerstaat befreiende Aktionen.

Israel sieht darin eine Gefahr und hat die

Besten der Aktivisten deportiert: “45 Aus—

weisungsaktionen (seit Dezember 1987)

fanden in 4 Schiiben statt” (Stiddeutsche

Zeitung, 30.1.89). “Uber 10.000 Paliistinen-

ser sind immernoch inhaftiert” (ebd.). “Israe—

lische Soldaten haben in der Nacht zum

Donnerstag in Hebron 175 Palzistinenser

nach Listen festgenommen und in einem

FuBballstadion bis zu sechzehn Stunden lang

festgehalten Mehrere Dutzend seien an—

schlieBend offensiehtlich in Haftlingslager

gebracht worden” (ebd.)
Mubarak Awad, Grijnder und fiihrende

Kraft des Instituts “Studienzentrum fiir

Gewaltlosigkeit” in Ost-Jerusalem (Palii-
stinensischer US-Biirger) wurde ausgew1e-

sen (die Graswurzc[revolution berichtete),

so daB eine Zunahme von Gewaltaktionen

seitens der Paléistinenser ihre Ursachen in

der Politik der Israelis hat.

“GroBmachtige Tagesdiplomatie und
weitere Einmischung von auBen” hat bis-

lang weder eine Lésung “verhindert” nocfh
verwirklicht, und zwar deshalb weil die
Palastinenser in den besetzten Gebieten bIS

Dezember 1987 keine Initiative gezeigl
batten. Aber die “Intifada” hat alles ver-

kindert. Das sagt nicht nur “eine gewisse taz-

Kommentatorin”, sondem alle mir bekann-

ten Quellen. Bis heute (Februar 89) haben

ungefahr 90 Staaten der Welt den p815}—
stinensischen Staat anerkannt, und auch die

israelische Friedensbewegung tritt fijr seine

Errichtung ein und wenn intemationaler

Drunk auf Israel entsteht, gibt es durchaUS

die Mbglichkeit, daB das ganze Problem

gelbst wird.

Elmar Klink hebt hervor, daB das israe'

lische Volk viele libertare Geister hervorge'

bracht hat und daB er sich deswegen einef
“Verpflichtung ihm gegenijber”bewu13tist-
Worin soll diese seine Verpflichtung b?
stehen? Darin, es aufzufordem, die Pala’

stinenser weiter zu beherrschen und zu untef-
driicken? Darin, seine Verbrechen gegen die

Menschheit zu rechtfertigen? Darin, es durCh
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Stillschweigen zu bestéirken? — Oder aber

darin, das jiidische Volk oder einen Teil von

ihm aufzufordem, keine Verbrechen gegen

die Menschheit zu begehen?! Letzteres ist

gut ffir die Juden in doppeltem Sinn: sie

wiirden nicht, oder nicht weiter, ihre Seeien

besudeln und mfiglicher linker Antisemitis-

mus wijrde aufhijren. Dann mfissen sich die

Israelis aber aus den besetzten Gebieten

zuriickziehen!

Wie sollten wir AnarchistInnen zur

Schaffung eines palastinensischen Staates

stehen?

Selbstbestimmung istein anarchistischer

Grundsatz und muB von uns bejaht werden,

auch wenn sie gegen einen anderen anar-

chistischen Grundsatz - Staatslosigkeit ‘

versttht. Und die Staatslosigkeit? - Die muB

noch warren, genauso wie bei anderen V61-

kem auch.

Eine weitere Bedingung, die “Freiheit”,
muB miteinbezogen werden (und zwar auf

nationaier und individueller Ebene), das

verlangt den Riickzug der' heirschenden

Besatzungsmacht aus den besetzten Gebie-

ten. Das ist unabdingbar fijrAnarchistlnnen.

Als Resultat wird abet aufpragmatische,
natijrliche Weise ein palastinensischer Staat

entstehen; unvermeidlich deshalb, weil der

Ruckzug des Besatzerstaats und die Schaf—

fung eines selbstandigen Staates untrennbar

miteinander verbunden sind. Diese natio—

nale Freiheit ist der erste Schritt, der zweite,

der Anarchismus, kann erst spiiter folgen.
Wir haben kein Recht von den Paléistinen-

Sem zu verlangen, sie sollen bitteschén ihre

schreckl iche Lage unter derBesatzung weiter

crtragen bis das ganze palastinensische und

israelische Volk sich fflr die Ideen des

Anarchismus offen zeigt, - was - zumindest

- ein paar Generationen dauem wiirde. Die

AussichtaqunarchismusinIsraelistheich

Null, im Gegenteil geht die Entwicklung hin

Zu einem rigoroseren Staat auch im Innem,

Zu mehr Rechtsradikalismus und religic'jsem
I:undamentalismus. Dort jetzt Anarchismus

2“ Propagieren bevor sie ihren Chauvinis-

mus abgelegt und die besetzten Gebiete

freigegeben haben, wfirde heiBen, in taube

0hren zu predigen. Genauso bei den Palasti—

nénsem, die voller Sehnsucht nach Freiheit

VOn der israelischen Oder jeder anderen

Besatzung sind und der Errichtung eines

eigenen, selbststandigen Staates anhéingen.
(Uber die schreckliche Lage in Gaza vgl.
DER SPIEGEL, Nr.6 vom 6.2.89) Wamm

sollten wir die Palastinenser diskriminieren,
warum gbnnen wir ihnen nicht das, was wir

allen anderen Vblkern der “dritten Welt”

(LB. Namibia) génnen, nfimlich Frciheit

von fremder, brutaler Besatzung? Der pala-
stinensische Staat wiirde ein demokratischer

Staat sein, eine pluralistische Ge‘sellschaft

mit der Option, dort den Anarchismus zu

propagieren.

II “Welche Solidaritéit?”

Zu dem Artikel derAktz'on Siihnezeichen

Friedensdienste hat die Redaktion der Gras-

wurzelrevolution eine ausfiihrliche Einlei-

tung verfaBt. Obwohl anarchistisch, riigt sie

deutscihe Jugendliche, die “unbefangen

gegenijber dem Staat Israel” stehen. In ihrer

Argumentation enthalten ist kollektives,

sippenhaftes Denken und das Prinzip des

Individualismus fehIt vbllig. Ich kann doch

nur fiir das verantwortlich sein, was ich

allein tue Oder lasse, nicht einmal fur das,

was meine eigene Familie tut oder laBt. In

der GWR lesen wir: “So, wie aIle WeiBen an

der Ausbeutung farbiger Vfilker teilhaben,

selbst wenn sie dagegen anki—impfen, so haben

aIle Deutschen eine besondere Verantwor-

tung gegeniiber demjijdischen Volk”. Nicht

“alle WeiBen” haben teil an der “Ausbeu-

tung farbiger Vfilker”: Es gibt viele WeiBe,

die am Rande des Existenzminimums leben

und genau so schlecht dram sind wie Schwar-

ze. Diese WeiBen tragen Oder “haben” keine

Verantwortung fiir die Ausbeutung der

Schwarzen. Wenn z.B. ein WeiBer eine

Banane nur deshalb billig kaufen kann, weil

die Schwarzen von den Weifien fiber die

Weltmarktpreise ausgebeutet werden, so

kann dies auch ein Schwarzer tun. Wenn

aber die “Graswurzel”-Redaktion recht

haben sollte und die oben genannten ver—

armten WeiBen so eine Verantwortung nur

deshalb tragen, weil sie eine weiBe Haut-

farbe haben, so ist dies Rassismus, rassisti-

sches Gedankengut. Nun ist diese Redak—

tion das Gegenteil von rassistisch gesinnt,

begeht aber einen groben Denkfehler, der

zum Rassismus flihrt und ffihren mufi.

Und auch der/die WeiBe, der/die selbst

nicht arm ist aber ethisch motiviert und
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gegen Diskriminierung, Ausbeutung, Ver-

folgung und/oder Totung ankampft, kann

keine Verantwortung - oder “besondere”

Verantwortung - fiir eine schlimme Situa-

tion tragen. Wo bliebe sOnst die Gerechtig-
keit? Und: warum sollte sich jemand be-

mijhen ethisch zu handeln, wenn er oder sie

sowieso zumindest moralisch verurteilt

wird? Das trifft ffir alle menschlichen Grup—
pierungen und Verhaltnisse zu, nicht nur fiir

rassistische (Manner/Frauen, ethnische oder

religiose Gruppierungen etc.).
Jemanden die individuelle Verantwor-

tung und das individuelle Gewissen abzu-

nehmen und sie aufjemand anderen - sei es

eine andere Person Oder nationale oder

anderweitige Gruppe - abzuwalzen, hatte

katastrophale Folgen. Nur wenn die fiir eine

bestimmte Untat verantwortlichen Indivi—

duen nicht auszumachen sind, iibemimmt

die Gemeinschaft als Gauze die Aufgabe der

Entschadigung, wie im Fall des Holocaust

dies der deutsche Staat schon getan hat und

auch weiter tut. Wobei andererseits auch die

Israelis und der israelische Staat wissen

miissen, daB sie ihre Verantwortung und ihr

Gewissen den Palastinensem gegeniiber
nicht auf die Deutschen abwalzen konnen

und diirfen.

Und die Palastinenser?

Sie sind nicht “Opfer der Opfer” gewor-

den, sondem Opfer des chauvinistisch-rassi-

stischen Geistes der israelischen Juden. Der

anti-arabische Geist der Juden existierte in

Palastina lange vorder Entstehung von Nazi-

Deutschland. Viele Juden haben sich gegen

ihn gewandt, unter ihnen Martin Buber, der

fijr einen bi-nationalen Staat eintrat, und

viele andere schon lange vor ihm. Die Pala-

stinenser batten also nicht unbedingt zu

Opfem werden miissen, h'atte man auf die

Warner gehort.

Natiirlich sollten wir die Intifada unter-

stiitzen, aber nicht deshalb, weil'wir gegen-

fiber den Palastinensem Verantwortung
tragen - das ware wieder Sippenhaft — son—

dem weil wir uns mit ihnen und mit der

israelischen Friedensbewegung politisch
solidarisieren.

Die eigentlichen Verfasser von “Welche

Solidaritat?”, die Leute von “Siihnezeichen”,
argumentieren ungefahr aus der gleichen
Einstellung. Fiir sie ist die “Auseinander-

setzung innerhalb der bundesdeutschen

Gesellschaft mit der Shoah (Holocaust) und

den anderen NS—Verbrechen sowie deren

Ursachen und Folgen unzureichend”. Selbst-

verstandlich muB Antisemitismus, wie auch

jeder andere Rassismus und jede Fremden-

feindlichkeit bekampft werden. Wenn aber

trotz allen Griibelns die Antwort ijber Ur—

sachen und Folgen des Holocausts bis jetzt
nicht gefunden wurde, wird sie sich auch in
der Zukunft nicht,finden Iassen, - weil SIC

multidimensional ist.

Die Verfasserlnnen des Artikels gehéren
zu denen, die fast alles entschuldigen wiir—

den, was immer die Israelis tun. Israels

Verhaiten in den besetzten Gebieten, in denen

sie eine “fast v'ollige Reclitlosigkeit und~
Unterdriickung der Paliistinenserlnnen’

einrfiumen, beschreiben sie als eines def

“zentralen Probleme” und nicht als Ver-

brechen gegen die Menschheit, das sich im

SchieBen aufJugendliche und Kinder, in der

Zerstiirung von Hausem, der Inhaftierung

ohne Haftbefehl, in Tranengas in geschlos-
senen Raumen, das zur Verletzung und

Tfitung ffihrt usw. ausdrfickt. Dies wird alles

nicht erwahnt. Die Verfasserlnnen wehren“

sich dagegen, daB man den Zionismus und

Israel rassistisch nennt. Vielleicht h'aue sich

der Zionismus wirklich anders entwickeln

ko’nnen, wenn die Juden in Paléistina vofl

AnfangankeineNationalisten/Chauvinistcn
(auch von links) gewesen wiiren und nicht

die Paléistinenserabgestossen, verdriingt, ihrC

Produkte boykottiert batten usw. und wenn

sie die Kritik aus den eigenen Reihen cmSl

genommen h'atten, z.B. die des Schriftstellers
Achad-Haam, der noch in den 20erJahren in
seinem beriihmlgewordenen Brief an (119

Zeitung “Haaretz” prophetisch gewarnt ha}
“Lo zu haderech” - “Dies ist der Weg nicht' .

Oder 2.13. die Kritik anderer Prominentcr

wie Gordon, oder Dr. Magnes, Mitbegrlin-
der und erster Kanzler der Hebraischc?“
Universitat in Jerusalem, der. auch noch In

den 20er Jahren, zusammen mit anderen V0r

dem Chauvinismus und Militarismus dCr

jiidischen Gemeinschaft gewarnt hat usw.

Herzls Zionismus hat sich als RassismUS

entwickelt - nicht Zusammenarbeit mit den

Palastinensem sondem deren lgnorierung
und die Option fiir Geringschiitzung Uflfj
Rassismus war im Kern des grundzionl-
stischen Liigen-Motors “Land ohne Volk

(ffir ein Volk ohne Land)” eingebaut.



Warum soll man “keine Vergleiche mit sem und verboten ihnen, ihre Umerkiinfte

Siidafrika” machen, wenn diese stimmen? auszubauen oder zu verschonem” (DER

Die Araber im Kemland Israel sind aus der SPIEGEL, 6.2.89).

jiidischen Gemeinschaft ausgeschlossen, ihre

Intellektuellen diirfen keine boheren Posten J6 vergleichbarer die Situation, umso

bekleiden oderintellektuelle bzw. hochquali— mehr gilt es. sich auBer mit den Leidenden

fizierte Bemfe ausfiben -, wie die Schwar— mit der israelischen Friedensbewegung zu

zen in Sildafrika auch. Felicia Langer, jfi- solidarisieren.

dische Rechtsanwaltin und Strafverteidigerin ,

von Paliistinensem in Israel schreibt: “Das Ich begrijBe die Meinung def Verfasser-

israelische Establishment hat sie (die Sol- Innen des Anikelg, daB die pragmatische
daten) indoktriniert. Man hat ihnen Rassis- Handlung die sein mug, dafi die Israelis

'

mus gegem'iber den Ar21me eingeimpft. Man ihren Staat in den Grenzen von vor 1967 und

erz'zihlt ihnen V011 der Minderwertigkeit der die Palastinenserdenihren in Westjordanien
Araber. Sie kennen Araber aber nur als die— und im Gaza-Streifen haben sollen: gleiche

jenigen, die UHSCI‘C StraBen reinigen, die “"5 Rechte und gleichen Status fur Palastinen-

in den Restaurants bedienen ...” (AIB, Die ser wie fiir Juden. Wenn die Juden einen

Dritte—Welt Zeitschrift, April ’88) ES gebe Staat haben, sollen ihn auch die Palastinen—

zwarSchriftsteller,Theater,Bijcher,diedem ser bekommen. Aus anarchiStischer Sicht

entgegenarbeiten. Aber die zionistische ware der erste Schritt in Richtung Anar—

Erziehung der M3556“ war die, daB der chismus fiir die Israelis die Unterlassung
Araberein minderwertiger Mensch sei,.”daB jeder Herrschaft iiber ein fremdes Volk, sei

man sich auf seine Freundschaft nicht ver— diese Herrschaft “gut”(?), “schlecht” Oder

lassen kann, €133 er dreckig iSt- Er reinigt “totalitar”. Und fiir die Palastinenser, die

UTISCI'C StraBen, aber 81' ISI dl'CCkig. EI' arbei- Befreiung’ von fremder Hen-schaft und die

tet in unseren Fabriken, aber er ISt faul.” Schaffung cines eigenen Staates_ Nach def

UHd in der Sfiddeutschen ZEian vom sodann entstandenen Gleichheit und Ge—

14- Marz 89 1656“ Wif: “Die groBe Zahl der rechtigkeit zwischen beiden Volkem, wer-

jfidiSChen Schiller in Israel Will nicht ara— den die Vorbedingungen fiir einen zweiten

biSCh lemen. D35 geht aus einer Umfrage Schritt in Richtung Utopie gegeben sein.

hervor, die das israelische Institut zur Aus— Arafat und die PLO haben einer pragma-

bildung von Arabischlehrem bei 980 Schii—
'

tischen Lfisung zugestimmt. Nicht so der

lem vorgenommen hat. Nach Angaben des Staat Israel. Die israelische Friedensbewe-

israelischen Rundfunks ergab die Unter— gung ist die einzige Hoffnung, docli iSt Sie

suchung, daB (“6 meisten jijdischen Kinder auf transnationale Unterstiitzung angewie-
Und Jugendlichen ‘eine groBe Abneigung sen. Sanfte Kritik an Israel allein geniigt

gegen Arabisch und die Araber’ haben.” Die nicht. Starker Druck, wozu diese Friedens—

meisten Kinder sind also schon rassistisch, bewegung aufgemfen hat, muB ausgeiibt
Weil sie so eine Erziehung bekommen UHd, werden. Je stéirkerdiese Bewegung wird und

Was noch ausschlaggebender iSt, weil ihre ‘ je mehr Juden der Welt sich mit der Intifada

Umgebung rassistisch denkt. und der Friedensbewegung solidarisieren,

Weiter im Vergleich: Land der ”1155“" desto leichter wird auch ein méglicher lin-

nenSCT wird enteignet. In den besetzten ker Antisemitismus verhindert. Von diesen

Gebieten dijrfen sie z.B. keine nennens- transnationalen DruckmaBnahmen in vielen

Werten Fabriken bauen—und wie die Schwar— moglichen Formen dfirfen sich Deutsche
Zen in Siidafrika jeden Tag von den “Home- nichtavusschlieBen. Ein abwartendes, schwex—

lands” zur Arbeit in die Zentren der WeiBen gendes Verhalten ware selbstauferlegte
pilgem, so pendeln die Palastinenser aus den Diskn‘minierung und Sippenhaft. Wenn Slch

besetzten Gebieten zur Arbeit nach Israel. dre deutsche Lmke zuyiel mit dem Holo-
Vergleichbar mit den Homelands ist aber caust beschaftigt, entwrckelt s1e einen Min-
auch z.B. die elende hygienische Situation derwemgkeItskomplex und verliert ihre

in Gaza; “In ihren ohnehin auBerst beengten moralische Kraft, was sowel bedeutet, daB

“Unterkiinften bleiben die Familien im Lager sie nicht gegen die in der Gegenwart V0“ d?“
Wiihrend des Ausgangsverbots Tag und Israelis begangenen

Verbrechen gegenfldie
Nacht eingepfercht. Die Gesetze der Be- Menschheitankampfen kann. Somit wurde
satzungsmacht hinderten die Palastinenser sie JetZt neue Schuld auf'smh laden, dle

daran, ihre Wohnbedingungcn zu verbes- SchuldderUnterlassung,Wleanderedamals~

-.-.;.'.' ::;-'
‘

19;?” f"
are ,féafi. .
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Diskussion:

“Eine Vergewaltigung
und die AKTION”

eine Antwort der AKTION aufden

Artikel von Friederike Kamann

Wir finden es wichtig, auf besagten Artikel

im SF~30 zu antworten, da wir gro'Btenteils
eine andere Meinung und auch Fragen dazu

haben. Die Frage nach Konsequenzen
muBten wir uns logischerweise als Gruppe,
in der “M” drinsteckt selber stellen. Sie

wurde auch von aufien an uns rangetragen.
Leider reduzierte sich das sehr schnell auf

eine von uns erwartete Entscheidung: Raus-

schmifi von “M” oder nicht.

Die angesprochene Hilflosigkeit unter

uns war sicher vorhanden. Aber nicht da-

rfiber, wie wir die Vergewaltigung benen—

nen, oder ob es eine war. Sondem dan’iber,
wie wir darauf reagieren, wenn, wie in die-

sem Fall, der Typ in der eigenen Gruppe
hockt. Wir waren also in der Situation, uns

jetzt und hier konkret mit der Person “M”

auseinandersetzen zu mfissen. Das war ffir

keinen von uns einfach und ging ziemlich

ansEingemachte. Ob “M” sich tats'achlich

geandert hat? Ob das soweit fiberhaupt aus-

reichend ist? Wie glaubwfirdig das ist und

wie wir es fiberprfifen konnen? Was bei uns

selbst bzw. in der Szene immer wieder falsch

lauft in punkto Verhaltensweisen unterein-

ander und wie das zu knacken ist? Und nach

ewigen Diskussionen: wie unsere Entschei-

dung ffir eine Weiterarbeit mit “M” nach

auBen verstandlich zu machen ist? Fragen,
die wir nicht alle aus dem ff beantworten

konnen. Das ganze hat ‘ne Menge Zeit und

Nerven gekostet (was es immer noch tut).
Dazu noch nervenfressender Kleinkrieg in

Frankfurt, fiber den wir uns hier aber nicht
auslassen wollen.

Die Kritik, daB keine Artikel in der
AKTION 37 sind, die sich allgemein aufden

Zusammenhang zwischen sexistischer Ge-
sellschaft und Vergewaltigung beziehen, ist

richtig. Aber wir haben es in der Zeit unter

dem Druck nicht geschafft, eine Brficke zu

schlagen zwischen der von uns erwarteten

Entscheidung zu “M” und allgemein grund-

legenden Aussagen fiber die herrschende

patriarchalische Gesellschaftsform. DaB wir

nicht bei “M” als einzelnem stehenbleiben

ist ohne Frage. Was wir probieren ist ein

Ansatz. Ein Versuch, etwas Neues zu

machen, wenn die Moglichkeiten dazu da

sind. Und diesen Ansatz finden wirnach wie

vor richtig.
Der Satz: »”M’s” Verhalten wird sogar

noch positiv bewertet« ist wohl ziemlich

doppeldeutig. Weder die Vergewaltigung,
noch ein Mackerverhalten wird positiv
bewertet. Aber, daB “M” sich den eingefor-
derten (i) Diskussionen gestellt hat, statt

sich zu verdrficken oder damliche Entschul—

digungen vorzubringen, das sehen wir aller-

dings als etwas Positives. Wenn Friederike

meint, “M” hatte den daffir notigen “mann-

Ilichen Charakterpanzer”, dann ist das ihre

Interpretation. Wir sehen den nicht. (Wenn
dem, so klar, so ware, wiiren andere Ent—

scheidungen sicher leichter gewesen.) \

In ahnlichen Fallen, die wir mitbekom-

men haben, tauchen Typen weg, streiten

alles ab, oder verlassen die Gruppen, Hauser
oder Laden in/mit denen sie bis dato gear-

beitet/gelebt haben. Bis zum nachsten Mal,
beim nachsten Typ. Ist das die richtige
Lfisung? Finden wir nicht.

Damit es keine Mtierstandnisse gibt:
Unsere Entscheidung, weiter mit: “M” zu

arbeiten heiBt NICHT: freie Bahn ffir Ver-

gewaltiger - ihr seid alle resozialisierbar.

Sondem, es ist eine Entscheidung, die wir in

diesem Fall getroffen haben. Eine Entschei-

dung, die immer wieder neu getroffen wer—

den muB. Die immer wieder nachprfifbar
sein muB.

Friederike zitiert eine “Quintessenz” aus

AKTION 37: “Wenn wir es emst meinen

mit unserem Konzept ffir eine anarchistische

Gesellschaft, mfissen wir eben mit Men-

schen umgehen lemen, die gegen elemen—

tare Regeln des Zusammenlebens ver—

stoBen.” Der Einschub, “auch wenn es sehr

schwierig und schmerzhaft ist” (das Umler-

nen), fehlt fibrigens. Wir finden diese Aus-

sage richtig. Wie anders sollten wir was

verandem? Einen Satz spater schreibt Frie-

derike, daB wir fiberhaupt erstmal diese

Regeln umsetzen lemen mfissen und ele-

mentare Regelverletzungen bloBgestellt
werden mfissen. Auch richtig. Das eine

schlieBt das andere nicht aus, sondem be-

dingt sich gegenseitig. Wenn wir unter uns

radikal etwas andem wollen, mfissen Regel-
verletzungen bloBgestellt werden. Wenn aber

“bloBstellen” immer gleichbedeutend mit

AusschluB ist, wird sich nicht viel andem,

auBer, daB wir verdammt wenige werden.

Auf den Artikel der Direkten Aktion

(Nr.73) wird hingewiesen, wo zu lesen ist,
was das Verhalten gegenfiber Vergewal-
tigem in den eigenen Reihen angeht.

Als Zwischenbemerkung: Die FAU-

Frankfurt, in der “M” Mitglied ist, hat sich

monatelang fiberhaupt nicht mit dem Thema

Vergewaltigung auseinandergesetzt und

anschlieBend einen mindestens so hilfiosen

Artikel zu Papier gebracht wie wir. Der

Artikel, der zitiert wird, kommt aus der

FAU—Hamburg, wo “M” erstmal nicht drin-

steckt. Das nur als Beispiel, daB diese Hilf-

losigkeit - wie jetzt damit umgehen -, keine

AKTIONsintere Unfahigkeit ist. Sondem es

1st‘eine Sache, konkret damit konfrontiert zu

sein und eine andere Sache, allgemein fiber

Umgehen mit Vergewaltigem zu schreiben.

Wirfinden diesen AbschluB des Artikels
der DA 73 sehr gut. Und genau das ist es,
was w1r versuchen!

Zum Abs’chlufi noch zwei Dinge: Unver-
Standlich ist uns, wieso es so klar sein soll,
daB V-Méinner oder Faschos schneller und

glaubwfirdiger Kehrtwendungen machen
kfinnen als Vergewaltiger (wo bleiben in der

Aufzéihlung die “Verrater” zwischen uns).
Bedarf es da keiner grundsatzlichen person-

lichen Infragestellung? Oder wo liegt der

Grund ffir eine derartig leicht in den Raum

gestellte These?

Der andere Punkt ist das “Gegeninfo
AKTION”. Wir haben dazu einen Artikel

geschrieben, der auch auf die Distanzie—

rungen, Abziehbildchen, Austritte etc., die

Friederike in ihrem Artikel anreiBt, eingeht.
Da ihr das Gegeninfo abgedruckt habt, fan—

den wir es richtig, wenn unser Artikel im

nachsten SF erscheint. Wir haben ihn noch

nicht ganz fenig, da auch die Regionalre—
daktionen was dazu schreiben wollen.

Kurze Anmerkung der SF-Redaktion:

Die These, daB sich ein Vergewaltigerschwe-
rer zum Positiven verandem kann, kann

deshalb aufgestellt werden, weil es sich bei

V-Mannem in erster Linie um eine finan—

zielle und eventuell politisch motivierte Tat,

bei Faschos um eine politisch motivierte Tat

handelt. D.h. bei beiden dreht es sich um

eine Bewufltseinsiinderung und einen sich

daran anschlieBenden EntschluB. Genau ein
solcher Uberzeugungswechsel reicht bel

einem Vergewaltiger, der sich als Anarchist

versteht und eine solche Tat bewuBtseins-

mafiig und theoretisch sicherlich ablehnt,

sie praktisch dennoch begeht, aber zur Ver-

haltens'anderung nicht aus. Sexismus ist

offensichtlich tiefgrfindiger.
Zur Aufforderung am SchluB: Da wir in

SF—30 der AKTION grundsiitzlich Platz fu'r

eine Gegendarstellung einger'a'umt haben.

halten wir dies auch ffir den zweiten Teil der

Replik aufrecht.

TROTZDEM if? VERLAG

Im Trotzdern 1‘: Vcrlag werden Bficher, Bro—

schfiren und die Vlericljahresschrift Sclm'arzcr

Faden vcroffcnllicht. Unsere Themcn bcschiii-

tigen sich mi! Anurchismus, Feminismus, li-

bcnércr Padagogik. Mindcrhcilen, Umwclt

und linksradikalcr Litcrulur.

lnhalt der Sondernlimmcr dcs Schwarzen Fa-

dens zum Thema: Feminismus — Anarchismus

-— Anardlafeminismus, 685., 6,-DM:

*Eiisabeth Roha’ia: — Grfine Mfitter — voile

Fahrt im Rfickw'arisgang
*Friederike Kamann — Macht »Machi« Frau—

en m'a'chtig?
*Lisa/Stadtrevue Koln — Frauen wie andere

auch: Prostituiene

*lris Kus und Frauen des Essener Gen-Ar-

chivs — Die neuen Techniken — eine umfassen-

de Abwertung weiblichen Lebens

*Maggy — Gedanken zur inneren und auBe-

ren Emanzipation
*Alexandra Devon — Interview mit Lizzie Bor-

don

*Friederike Kamann — Anarchaieminismus.

Anarchismus, Feminismus

*Ariane Gransac und L. Susan Brown ~

ZurTheorie des Anarchafeminisrnus

'k Ferner: Geschichte des Anarchafeminis-

mus, § 1293, Anarchica-KongreB in Lyon

1987, Emma Goldman, Situation Freier

Schulen in der BRD etc.

Redaktion Schwarzer Faden

c/o Trotzdem Verlag Posrfach 1159

7043 Grafenau-l Tel. 07033/44273



DIESE ZEITUNG KANN ICH NIGHT
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Q,
warden (Pasrstampel) — Iwi lax-Alla, Watlstrafle 11-12, 11100 Berlin 55

g’x

Ichteste dietaz
[J 4 Wochen fflr 25 Mark
[J 8Wochen fflr 50 Mark

DIESES ABO VERLANGERT SICH NIGHT AUTOMATISCH!

Name. Vorname:

Strafle, Hausnummer:

PLZ / 0n:

Datum. Unterschrift:
‘

E Verrechnungsscheck liegt bei D Bargeld liegt bei

Diese Bestellung kann innerhalb von 7 Tagen s c h r i f t | i c h widerrufen warden (Poststempel)
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Termine

Das 15. Tiibinger Festival findet vom 2.-4.Juni

1989$tattund beschaftigtsichthematisch mitder

Franzoslschen Revolution und Europa. Dabei

sollen verschiedene Aspekte kritisch beleuchtet

werden: die Auswirkungen franzfisischer Kolo-

nialpolitik,Auslanderlnnenfeindllchkeit, europa—

ische Linke. Auftreten werden u.a. Walter MoB-

mann. Cheb Kader, Mounsi, Salif Keita, Sixun.

Dauerkarten 50.—DM. Kontakt: Club Voltaire,

Haaggasse 2612, 7400 TL‘ibingen, Tel. 07077/51524.

Schwarze Tage in Berlin vom 2.5. bis14.5.89!

"Wir, die anarchistische Koordination“ West-

berlins veranstalten in den ersten beiden Mai-

wochen "Schwarze Tage" in Berlin. Wir wollen

mit diesen Tagen (mit 40-50 Veranstaltungen zu

und fiberAnarchismus)anarchistische undliber-

tare ldeen in die fiffentliche Diskussion bringen.

Dies auf 3 Ebenen:

1) Aufrufzum libertéir-anarchistischen Block auf

der revolutionfiren 1. Mai-Demo

2). Maizeitung (Auflage 25.000)fiir die DGB-Demo

3) 40-50 Veranstaltungen: Vortrage, Dia-Shows,

Filme, Theater, Fete, Konzert, Diskussionen. Mit

Themen wie: Anarchismus in Polen, der Tiirkei,

Gmfibritannien und Korea; libertare Pedagogik
Theorie und Praxis, Lohnarbeit und gewerk-
schaftliche Organisation, Anarchismus—Ge-

schichte u.a. Machno, Landauer etc., Projekt-

vorstellungen (z.B. Schwarzer Faden)

Wir werden zu dieser Zeit 3 Radio- und 1 Fern-

sehsendung machen. Wirladen euch alle ein und

hoffen auf Nachahmung.
Vom 2.5.-14.5.wird eine ein Infotelefon geben (filr

Nachfragen bzgl. Termine, verschobene Veran-

staltungen 0.5.) Das zu dieser Zeitvon15-18 Uhr

besetzt 5st; (ansonsten Anrufbeantworter): Tel.

030/3946167.

Mit libertér-anarchistischen GrUlSen - die anar—

chistlsche Koordination Westberlin"

*Die anarchistische Koordination ist ein

ZusammenschlulS von libertar-

anarchistlschen Menschen, Gruppen

und 6konomischen Projekten. Sie

griindete sich am 4.12.88 und hat bisher

zum aktiven Wahlboykott gearbeitet.

[Da diese Ausgahe des SF friihestens zum 10.5-

erscheint, kfinnen wir sinnvollenNeise leider nur

einen kleinen Teil des Programms ankiindigenfl
10.5.: 19 Uhr El Loco Malatesta-Film

..

19 Uhr Stadttei/laden Lunte Diavonragi

Okoanarchismus - Ukokapitalismus
21 Uhr El Loco Liebe und Anarchie (Film)

11.5.: 19 Uhr ElLoca Liebe und Anarchie

20 Uhr Buchladen Buchzeit Republik Nord-

pol (Science Fiction-Buch)

21 Uhr El Loco: Malatesta (Film)

12.5.: 20 UhrA-Laden(Rathenowerstr) Ein Volk in

Waffen (Film)
21 Uhr El Loco Vortrag von Kurt Kreiler:

Réterepubllk
13.5. 20 Uhr Kneipe Syndikat Vortragdes [AA-

Sekretariats

14.5. 20 Uhr El Loco Vortrag von Rolf Cantzeni

Konsequenzen libertarer ldeen

20 Uhr lnfaladen Omega Arrabal: Viva la

muerta (Film)



Alte SF-Nummern

Um neuen Abonenntlnnen oder lnteressier-

ten die Gelegenheit zu geben, einen besse-

ren Einblick in unsere bisherige Arbeit iu

bekommen,machenwirfolgendesAngebotz
Ffir 3 alte Ausgaben nach Wahl schickt ihr

unseinen10.-DMSchein,UbenNeisung oder

Briefmarken.Portofibernehmenwir.WeIche

Nummern ihrhabenwollt,schreibtihrdabei.
Zur besseren Drientierung hier die lnhalts-

angaben der noch lieferbaren Nummern.

Einzeln nicht mehr lieferbar Nr.0 bis Nr.15.

(Teilweise bei Anares—Gummersbach noch

vorhanden!)

Nr.16: Venedig-Berichte
* Barbara Kfister fiber

Feminismus und Anarchismus
*

John Clark fiber

Die Ware*ZurWendepolitik*lWF-Kritik*Serst-
Vervvaltung bei Indios

*

Atommfillpriester
* Uber

Oskar Maria Graf* Fritz Scherer fiber die “Baku-

ninhfitte" *
Nachruf auf Otto Reimers

Nr.17: Gfinter Hartmann fiber Industrialismus-

Kritik *

Sozialstaat oder Marktanarchie
*

Murray

Eookchin fiber Natur- und Evolutionsverstandnis

Chile-Widerstandstage
*

Egon Meusel fiber

den Fall Casas Viejas im Vorfeld des span. Bfir-

Qerkriegs

Nr.18: Herby Sachs fiberTheater
* Medienwerk—

Statt Freiburg fiber Videofront Wider die Verein-

Eahmung
* UberCarI Einstein + Bede fiber Durruti

Jérg Auberg fiber das andere Amerika im Film
*

JBan Vigo: Ich sage ScheiISe zu lhnen!
*

ENT-

NachlaBstreit *
Irische Knaste ll)

Nr.19: Unruhen in Griechenland
*

Murray Book-

Chin fiber liberta'ren Kommunalismus
* Anarchis-

mus und Mystik*UracherKommune1919*Ulrich
Klan fiberFrauen in derFAUD*|rische Kna‘stellll

Nr.20: Anti-NATO-KongreB
* Militarisierung der

UdSSR und USA
*

Horst Blume fiber Bruch mit

den GRUNEN *
Lutz Bredlow fiber Unruhen in

SDanien *

Interview mit Clara Thalmann (II
*

Gottfried Mergner fiber Deutschen Kolonialis-

mus
*

Kritik an Barclays Anthropologieansatz

Nr.21: Kritik an GRUNEN und Selbstkritik
*

Glotz

H'egemoniemodell
*

VOBU
* Staatskritik

*
Inter-

YIBWmitCIaraThalmann(II)*Martha Ackelsberg

Uber Mujeres Libres
* Stammheim (Buch, Film)

*

Fr6an Jung
*

Libertarians *Antisemitismus in der

Linken

Nr.22: Wolfgang Haug fiberTschernobyI und die

flsylanten
*

Wolfgang Pohrt fiber Linke und Aus-

Ianderpolitik *

Umbauprogramm der GHUNEN
*

APpalsCha-Treh‘en *

Augustin Souchy fiber

Kollektivierung in Aragon
*

CNT heute
* Garcia

LO'rca
*

Vierfarbmitteldruck Mexikanische Male-

rEllen von Georg Janthur
* Rolf Recknagel fiber

ufibekannte Marut-Traven-Stories* Exilliteratur-

“Elbe bei Fischer
*

Erich Mfihsam in der DDR
*

Ulrich Klemm fiber Anarchismus und Antipada-
QUgik

\

Nr.23: FLI/Libertare Zentren
*

Lupus fiber Ver-

such einer Neubestimmung autonomer Politik
*

Spa Bguerilla *A-KongreIS in Australien
*

Damals:

NSDAP-Mengede = Ex-Syndikalisten
*

Spanien—

filme und der politische Standort der Regisseure
* Neokonservativismus am Beispiel Spaths

*

Robert Reitzel - der arme Teufel
*

Libertarians

Nr.24: Clara Thalmann (Nachruf, Text) *Anarcho-

seminarArnoldshain *WuppertalerHa’us‘éTkampf
*

Knastlll* Exil/"Asylantenbehandlung" in Berlin

*
Stefan Schfitz fiber Kfinstler und Gesellschaft*

Hans Litten in der DDR
* fiber Karl Utten

*
Liber-

'

tare in Ungarn
*

US-Basen in Grfinland

Nr.25: Libertb‘re Tage in Frankfurt* (Textauszfige

von den Lib. Tagen) *Berlin Kreuzberg — I.Mai
*

Ralf Reinders fiber die Bewegung 2. Juni
*

Klaus

Bittermann fiber Gedenkfeiern der Linken zum 2.

Juni
*

Neue Manner und Arbeit
* Frauenknast

*

Franzfisische Streiks
*

Wolfgang Haug fiber Er-

nesto Sabato

Nr.2616rfine New Age Politik
*

Alltag - Klasse -

Strukturen schaffen
*

Malik-Beschlagnahme-

aktion*Kulturkritik(|)*Rosella diLeofiberPatriar-

chatskritik *, fikofeminismus?
*

Interview mit

Murray Bookchin (I)
*

Ges‘chichte der IWW (lI'*

Zukunft Osteuropas
'

*

Nr.27: Star'tbahn-danach
*

Strobl/Penselin

Amnestiedebatte
*

Deutscher Herbst (Bficher-

schwemme)
*

Detlef Hartmann fiber IWF* Wolf-

gang Haug fiber Alltag/Klasse
* Interview mit

Murray Bookchinill)*KuIturkritikIll)fiberJacob
van Hoddis

*

Schriftstellerkongreis in Valencia

Nr.28: Panik und Politik (Kedichem-Antifa-Aktion)
* Nationalrevolutionare gescheitert

*

(Auto-

nomes?) Selbstversta' ndnis
* Luciano Lanza fiber

Utopie der Ukonomie
*

Geschichte derWobeies,

Teil II
*

Holger Jenrich fiber die Geschichte der

ZeitschriftBefreiung*JfirgAuberg fiberMedien—

kritik
* Filmkritik

*

Capek-Graphiker
* Amnestie-

debatte
* Arbeitsdiskussion u.v.a.

Nr.29: Anti-IWF—Kampagne‘
*

Shell-Boykott
*

Putsch in Birma
*

Strobl - Beugehaft
*

Gegen-

bffentlichkeit* A—Szene (CNT, Themroc)
*

Kubat—

Dreieck
*

DDR—Anarchos
* Filmkritik

*
Medizin-

kritik
* Interview mit Michel Foucault

*
Luciano

Lanza fiber fikonomie und Herrschaft
*

Mythos

Kibbuzim
* WFll-Treffen

*
Nachrufe (Bogerd,

Guerin, Benner, Binder)* Diskussion -Vergewal-

tigung u.a.

Nr.30:GenkongreB-Bericht*Strobl-Brief*Antifa-

KongreB Berlin
*

Generalstreik in Spanien (Sala-

manca, SevilIaI
*

Medien und Europa von Herby

Sachs
*

Schwerpunktthema Zeitschriften: Knip-

selkrant - frontline; AKTION - Vergewaltigungs—
sondernummer und Kritik ehemaliger Mitarbei-

terlnnen; Interview mit INTERIM; BGH-Urteil in

Sachen Buchhandel/Freiraum
* FLI-Bericht

*

Interview mit Joseph Luden (Israel) + Kritik von

Syma Popper
*

Raterepublik I919 am Beispiel

Ffirth von Michael Seligmann
*

Carlo Tresca —

italoamerikanischer Anarchist
*

Deserteure
*

Gerd Arntz - Nachruf
*

Else Lasker-Schfiler
*

Rezensionen etc.
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